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I. Das Formelement. 

In der vorausgegangenen Abliandlnng (Bd. LIV) ist haufig von accessoriseben Blattern die Rede, die oft 
nur in einev versehwindend geringen Minderzahl am Baume vovkommen und in der Bescbreibung der Eichen- 
und Buchenarten wobl kaum erwahnt zu werden pflegen. Nun aber warum diese Weitlaufigkeit, wenn die 
Arten durch eine geringere Zahl von (auf das Normalblatt, die Normalfrucht etc.) beziiglichen Charakteren von 
ihrenNacbstverwandten unterscbieden werden konnen? Wir miissen hier darauf hinweisen, dass zu einer flori- 
stischen, allenfalls audi zu einer monograpbischen Bearbeitung der Eichen, Buchen etc. die bisherigen termi- 
nologischen Grundsiltze ausreichen, dass sicb aber zu phylogenetischenStudien die iibliche diagnostische Auf- 
fassung und Bebandlung der Alien als viel zu eng und unzulanglicb erweiset, weil in dem Umfange der 
Species auch fur die fossilen Formen und jene schwankenden Typen Eaum geschaffen werden muss, mit denen 
der Florist oder Diagnostiker nichts anzufangen weiss, wahrend gerade diese fiir den Forscher der Phylogenie 
von der grossten Bedeutung sind, da sie theils Residuen erloschener Arten, theils Keime werdender Formen in 
sich bergen. 

Indem wir in der Folge gewisse, der Gestaltung nach verschiedene, aber nach ihren Fundorten zusammen- 
gehorige fossile Formen der verscbiedensten Localitaten einerseits unter einander vergleichen, andererseits 
dieselben zu homologen Formen an lebenden Buchen und Eichen in eine engere Beziehung bringen, hoffen wir 
dem eigentlichen Ziele phyto-palaontologischer Forschung um einen Schritt naher gekommen zu sein. Denn* 
wer mochte es heute noch behaupten, dass die bisherigen Resultate der Versteinerungskunde iiberhaupt nur 
zur Bestimmung des relativen Alters der sedimentaren Gesteine, also zu rein stratigraphischen Zwecken dienen 
sollen, und dass auch die kiinftigen palaontologischen Untersuchungen sich diesem engeren Zwecke unter- 
ordnen miissen'/1 

Denkschrifton der lnathem.-naturw. CI. LV. Bd. 1 
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2 Constantin v. Ettingshausen und Franz Krasan, 

Schon 0. Heer und Graf Saporta haben, ersterer in seiner „Urwelt der Schweiz", letzterer in seinem 

„Le Monde des plantes" die hohe Bedeutung der Pbyto-Palaontologie fvir die Ergriindung der klimatischen 

Verhaltnisse der Urzeit dargetlian. Wir glauben aber, dass diesem Studium noch eine andere, nicbt minder 

wichtige Bestimmung, namlich die eines Wegweisers in der Genesis der Arten, zugedacht ist, oder, riehtiger 

gesagt, von Natur ans zukommt; eine Aussicht, welcbe man bisher mebr geahnt, als mit zielbewusstem Vor- 
ausblieke ausgesprochen hat.4 

Die Phyto-Phylogenie, d. i. die Erforschung der Formentwicklung der lebenden und vorweltlichen 

Pflanzenarten gewinnt in dem Masse den Charakter einer historischen Wissenschaft, ais ihr durch taglich 

sich mehrende Funde nach und nach moglich wird, die Liicken zwiscben den bekannten fossilen Pflanzenformen 

einerseits und den fossilen und lebenden andererseits auszufiillen, und so jenen thatsachlichen systematischen 

Zusammenhang herzustellen, welcher allnnilig auch das ursachliche oder causale Moment anfkommen lasst. 

Wie aber die geschichtlicbe Volkerkunde die Begebenheiten, Kunstformen, sittliche und sonstige Zustande der 

Vorzeit nur nach jenen fundamentalen Grundsatzen der Ursache und Wirkung zu beurtheilen und nach jenen 

Gesichtspunkten mit einander zu verkniipfen im Stande ist, welche sich aus dem Studium der gegenwartigen 
Menschheit ergeben; ahnlich wie die Eigenthumlicbkeiten des Urmenschen erklarliek werden durch die pri- 

mitiven Geistesanlagen und Einrichtungen der niedersten lebenden Racen, ja tbeilweisc sogar durch gewisse 

anormale Formerscheinungen am Korper einzelner Individuen: so schopft die Phyto-Phylogenie, wir mochten 

sagen, ihre Motive zur Erklarung der vergangenen und der werdenden Arten aus der lebenden Pflanze. 

Hierdurch allein wird die Erkenntnis des Zusammenhanges zwiscben Gegenwart und Vergangenheit 

ermoglicht. 

Bisher musste der Phyto-Palaontolog sich darauf beschranken, eine irgendwo aufgefundene fossile „Pflan- 

zenform", ein Blatt-, Frucht- oder auch nur ein Bliithenfragment, durch eine moglichst genauc Beschreibung 

der wissenscbaftlichen Welt zur Kenntniss zu bringen. Als oberstes Ziel gait eine sicbere Bestimmung, welclicr 

Pfianzengattung das Fossil einzureihen ist, und welche unter den lebenden Arten, resp. „Formen", jener 

fossilen am nachsten steht. In eine streng wissenscliaftliche Begriindung der aiifgestellten „fossilen Art" konntc 

man sich nicht einlassen; wer dieses that, liberschritt gewissermasscn mit seinem Wagniss die Competenz der 

beschreibenden Palaontologie. In gutem Glauben wurde (und wird noch) die neue „Art" in die Wissenschaft 

(Literatur) eingeftihrt, und in gutem Glauben wurde sie (und wird noch) von dem Leser aufgenommen, d. h. 

dieser sucht sich dadurch von der betreffenden fossilen Pflanze eine Idee zu bilden, dass er sich eine Anzahl 

Baume oder Straucher vorstellt, sammtlich mit solcben Blattei'n besetzt, wie sie nach der Beschreibung aus- 

sehen miissen, oder auch mit Frtichten von der oder jener Beschaffenheit, wie es eben in der Diagnose des 

Fossils zu lesen ist. Man dachte sich also die Blatter und Friichte conform, ob es sich um eine Eiche, Buche, 

Kastanie oder um eine Weide, Pappel, Platane etc. handelte. Es mag sein, dass Weiden und Platanen, viel- 

leicht auch manch andere Baume in der Urzeit ein gleichformiges Laub trugen, wenigstens zeitweise. Die 
Eichen, Buchen und Kastanien verhielten sich gewiss ganz anders. Flir die Mehrzahl der Blattfossilien dieser 

Gattungen bedeutet der Speciesname daher nur eine provisorischeBezeichnung; wer die Diagnose fur die Cha- 

raktcristik der Species selbst halt, gibt sich einer Tauschung bin; wir werden es nur zu sehr an unwiderleg- 

lichen Beispielen darthun. 

Ist aber das Verdienst der alteren Phyto-Palaontologen, welche mit wahrem Ameisenfleisse die Residuen 

vorweltlicher Pflanzen aufsuchten, und dieselben woblgeordnet in Wort und Bild unseren Augen vorfiibrten, 

darum geringer? Keineswegs. Seien wir gerecht und dankbar. Ohne ihre Bemuhungen konnte nie ein entwick- 

lungsgeschichtliches Studium der „ Arten" aufkeimen, denn ein solches muss sich auf ein reichliches fossiles 

i Ungcr's „Genealogic der europaisohen Waldbiiume" (Mitth. d. naturwiss. Vereines fiir Steieranark, Graz, 1869, II. Bd. 
1. und 2. Heft) kann als der erste Versuch einer phylogenetischen Zusammenstellung der europ. waldbildenden Lignosen 
betrachtet werden; allein der Autor bringt fast keine speciellen Thatsachen zur Begriindung der angenommenen Desoendenzen 
bei, und dem Leser wird niclit klar, nach welchen leitenden Motiven aufdie genealogische Verwandtsehaft der betreffenden 
Arten einer Gattung geschlossen wurde. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Beitrage zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 3 

Material griinden, und dafiir haben Graf Sternberg, Brongniart, Goppert, Unger, Schimper, Heer 

und manche andere verdienstvolle Forscher gesorgt, und in diesem Sinne sind nocb gegenwartig mehrere her- 

vorragende Pbyto-Palaontologen thiitig, da sie eifrig bestrebt sind, den Schatz an fossilen Pflanzen zu mebren. 

Fern liegt uns der Gedanke, an ibren Verdiensten nergelnde Kritik zu iiben, vielmelir liegt uns der Wunsch 
nahe, solche Schatze in ausgiebiger Weise der fortscbreitenden Wissenschaft nutzbar zu macben. Wir hoffen 

daber keinen Fehlgriff zu thun, wenn wir sie in den Dienst der Phylogenie ziehen, wozu wir durch das reichlich 

vorliegende Material an Originalfossilien und an Beobacbtungen (an lebenden Pflanzen) in Stand gesetzt sind. 

Die Zabl derjenigen Blattmodifieationen, welcbe an ein- und demselben Stamme angetroffen werden und 

glcichwohl auf die Diagnose der Species nicbt passen, ist bei Fagus silvatica betrachtlich, nocb betrachtlicher 

bei Quercus sessiliflora und anderen Robnroiden; sie umfasst bis ein Drittel, bisweilen sogar die Halfte des 

Laubes. Weil sicb die Arten aus den Individuen zusammensetzen, so ist nicbts natiirlicher, als dass die Viel- 

gestaltigkeit — Polymorphic — des Individuums auf die Species selbst iibergeht. Das Studium dieser letzteren 

beginnt also beimlndividuuni und muss sicb, da die fremdartigenBlattmodifieationen schon an derKeimpflanze 

auftreten, auf alle Altersstadien desselben erstrecken. 

Zwei bedeutsame Gegensiitze treten uns klar hervor, wenn wir gewisse Baumarten, z. B. Cornus mas, C. 

sanguinea, einer Waldbucbe oder einerWintereiche gegentiber stellen. Im erstenFalle begegnen wir einer durcb- 

aus cinformigen Gestaltimg des Blattes, nicht nur an einzelnen, sondern an alien Baumen, welche zu derselben 

Art gehoren; ein Blatt ist vvie das andere; haben wir eins geseben, so kOnnen wir uns darnach den Typus des 

gesammten Laubes im Geiste construiren. Im zweiten Falle geniigt es nieht, eins oder einige wenige Blatter 

zu sehen, ran die gesammte Wesenheit des Blattes zu erfasscn, da muss man vielmehr die Blatter eines Zweiges 

vergleicben mit denen eines zweiten, dritten a. s. f. und schliesslich die Gesammtheit des Laubes eines 

Baumes ins Auge fassen; die Beobachtung muss mit dem Keimzustand beginnen und audi auf einen zweiten, 

dritten etc. Bauin ansgedehnt werden, an verschiedenen Standorten derselben Gegend, nacb und nach auch in 

anderen Gegenden, wo die Pflanze unter veriinderten ortlichen und klimatischen Verhaltnissen wachst, ihre 

Fortsetzung finden. 

So bringt man schliesslich in Erfahrung, dass sich Q. sessiliflora aus verschiedenen Typen zusammensetzt: 

dem der Q. infedoria, resp. Q. Johnstrupii, der Q. pseudo-xalapensis etc.; es gehort dazu auch das ungetheilte 

Urblatt und schliesslich das Normalblatt, welches durch seine vorherrschende Zabl und Grosse als erster 

physiognoinischer Factor gilt. Wir nennen solche Typen die Formelemente der Species. Demnach ist eine 

Art der Eiche, Buche etc. bestimmt, wenn alle ihre Formelemente diagnostisch klargestellt sind. 

Was bier vom Blatte gesagtwird, gilt natiirlich auch von jedem anderen Organe, dessengesunder Zustand 

systematiscb verwendbare Cbaraktere gibt. 

Ein Formelement ist eine eigenartige Gcstaltung eines Organs, die sicb an ein- und demselben Individium 

in der Regel offers wicderbolt. Wtirde ein bestimmtes erblicbes Formelement an einem zweiten, dritten etc. 

Individuum allein auftreten, so wiirde es eine selbststandigeArt bedingen. Z. B. dasPinnatifida-Blatt y (Taf.II, 

Fig. 6) kommt bei den Boburoiden hautig vor, aber gewohnlich mit anderen Blattformen vermengt; nun aber 

wird es an gewissen Baumen auch als vorherrschender, ja selbst als ausscldiesslicher Blatt-Typus beobachtet. 

Man kann daher diese Baume zu einer eigenen Species zusammenfassen, und zwar um so mehr, da auch die 

Schuppen der Cupula in Form und Zahl cbarakteristiscb ausgebildet erschcinen. [Q. longiloba Vuk. Formae 
Querc. croat., p. 14.) 

Ein solcberBaum ist homotypisch, wenn an demselben ausser derPinnatifida-Form 7 keine andereBlatt- 

modification beobachtet wird. Im extremen Sinne homotypisch sind unsere mhteleuropaischen 'Cornus- und 

Bhamnus-Arten, Robinien,  Cytisus Laburnum, Acer Pseudo-Platanus u. a. 

Bei der Heterotypic ' konnen wir mebrerlei Falle unterscheiden: 

1 Man kann die Mehrgestaltigkeit, wenn sie auf das Lanbsystem sicb bezieht, auch Heterophyllie nennen. 

1* 
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4 Gonstantin v. Ettingshausen und Franz Kralan, 

1. Ein Formelement ist das vorlierrschende (Normalblatt, Normalfrucht etc.), die librigen sind diesem 
untergeordnet, da sie die Physiognomie der Pflanze wenig beeinflussen; wir nennen sie accessoriscbe 
Formelemente. 

2. Zwei, seltener drei oder mehrere, gleichwerthige Formelemente kommen auf demselben Individuum 
vor; sie sind einander nebengeordnet oder coordinirt. 

3. Coordinirte und accessorische Formelemente finden sich auf ein und demselben Stamme. 

Betrachten wir diese heterotypisclien Constitutionsformen des Individuums nach ihren Beziehungen zu 
der gegenwartigen und zu der fossilen Pflanzenwelt, so werden wir linden, dass einzelne Formelemente nach 
rlickwarts, weit in die Vergangenheit weisen, indem sie gewissen bekannten fossilen Typen gleichen oder 
doch in hoherem oder geringerem Masse entspreehen; wir nennen sie die regressiven oder atavistiscben. 
Diesen stehen die progressiven Formelemente gegeniiber, da sie, Merkmale tragend, welche einen Fort- 
schritt in der Gestaltung eines einzelnen Individuums oder einer Gruppe von genealogisch verwandten Indivi- 
duen markiren, hierdurch formlich der Zukunft vorgreifen. Das Normalelemen t entspricht der typischen 
Gestalt der Gegenwart. So z. B. gemabnt die Forma Johnstrupii unserer Q. sessiliflora (wie sclion in der vor- 
hergehenden Abhandlung, Bd. LIV, S. 7 bemerkt wurde) an die fossile Q. Johnstrupii Heer aus der obersten 
Kreide von Patoot in West-Gronland; hingegen flihrt uns die F. pinnatifida 7 an der Spitze der Sommertriebe 
(nach Friihjahrsfrosten, Insectenfrass etc.) eine fortschrittliche, erst in der Zukunft zur Stabilitiit gelangcnde 
Gestaltung vor Augen, wahrend das Normalblatt der typischen Q. sessiliflora der Gegenwart angehort. 

Gehen wir aber von einer fossilen Species aus, z. B. von Q. Daphnes Ung., so bemerken wir unter vielen 
normalen Blattern auch manche, die nach vorn deutlich gespitzt sind und wcniger Secundiirnevven haben. 
Bei genauerer Vergleiclmng der letzteren mit den Blattern verschiedcner lebender Species kommen wir 
schliesslich darauf, dass die schmalen ganzrandigen Blatter, welche bei Q. Ilex L. am fruchttragenden Spross 
zum Vorschein kommen, mit den obigen eine auffallende Ubereinstimmung zeigen. Haben wir nun audi in 
anderer Beziehung (wie spater gezeigt werden soil) einen genetischen Zusammenhang zwischen der Q. Ilex 
und der Q. Daphnes erkannt, so werden wir nicht anstehen, in dem gespitzt en Blatle der letzteren ein pro- 
gressives Formelement zu erblicken. 

Manche Formelemente ein- und desselben Baumes lenken unseren Blick auf lebende Arten (gleicher Gat- 
tung), die aber ein fremdlandisches Gebiet bewohnen. Bei ein- und derselben Species, ja auf ein- und dem- 
selben Baume, kann man bisweilen das Formelement der Q. infectoria 01 i v. und der Q. pseudo-xalapensis 
(welche durch ihr Blatt einer mexicanischen Eiche nabe steht) sehen. 

Es ware aber ein Irrthum, anzunehmen, dass es der Pflanze gegeben sei, all' diese Bildungen in belie- 
bigem regellosem Durcheinander zu erzeugen. Ftir eine gewisse Kategorie solcher Formersclieinungen lasst 
sich mit Sicherheit eine periodische, an den Generationswechsel der niederen Thiere gemahnende Alter- 
nation nachweisen; andere Formelemente entwickeln sich keineswegs in einer gleichmassigen Aneinander- 
gliedernng und sclieinen an keine Periodicitat gcbunden zu sein. Darum diirfen wir aber bei weitem noch 
nicht behaupten, dass sie gewissermassen von der Laune der Pflanze abhangen: uns sind nur die Umstande 
(resp. Krafte) nicht bekannt, welche sie hervorrufen und regeln. 

Ein Beispiel periodiscb wechselnder Formelemente lernen wir an der Silberpappel (Populus alba L.) 
kennen, da uns dieser Baum einen strong geordneten Triebwechsel vorfiihrt. Wir sehen stets an den im Friih- 
jahr sich entwickelnden Kurztrieben kleinc eiformige, am Rande schweifig geziilmte Blatter, die anfangs auf 
der Riickseite weissfilzig sind, im Sommer aber allmalig verkablen; an den Sommerscliosslingen aber, die aus 
den endstandigen Sprossen hervorgehen, erblicken wir grossere gelappte Blatter. Diese sind dick, nahezu 
lederig, an der Unterseite schneeweissfilzig und verkahlen in der Folge nicht. Im niiclisten FrUhjahr bringen 
diese Schosslinge seitlich die Kurztriebe hervor, im Sommer aber wachst der endstandige neuerdings zu jenem 
langen kraftigen Schossling aus; und so geht es jahraus jahrein fort, seit undenklichen Zeiten. Die einjahrige 
Pflanze und die Stocksprosse verhalten sich im Allgemeinen so wie die Sommarsprossliuge des alten Baumes. 
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Beitrdge zur Erforschung der atavistischen Fortnen an lebenden Pfianzen. 5 

Bei den roburoiden Eichen, deren Entwicklungsgeschiehte (des Individuums) uns am besten bekannt ist, 

beobachten wir keineswegs einen so constanten und ungestorten Triebwechsel, mid zwar 1. weil diese Eichen 

gewohnlich nur dann im Sommer znm zweiten Male treiben, wenn gewaltsame StBrungen durch Maifroste oder 

durch den Insectenfrass vorausgegangen sind; 2. weil sich zwischen das Normal blatt (das bekanntlieb. im 

Friibjahrstrieb entsteht) und die Blattform der Sommervegetation mehrerlei andere Formelemente einschieben, 

von denen manche fiir zufallig gehalten werden konnten, und 3. weil die Verschiedenheit der Individualitat 

hier mehr als bei anderen Baumarten hervortritt. Nicht selten siebt man zwei Wintereicken neben einander, 

die in normalem Zustande einander vollkommen gleicben oder doch zu gleicben scheinen, und dennoeb nach 

einem Maifroste mancberlei anffallende Verschiedenheiten in den Formelementen der Frostsprosse (es sind 

Triebe, die sich aus den anfangs schlummernden Knospen entwickelt haben) aufweisen. 

Fagus silvatica bringt im Blatte zuweilen das Formelement der nordamerikanischen_F. ferruginea Ait. und 

das der japanischen F. Sieboldii Endl. liervor u. s. w. Wir wollen solche Formelemente adelphische nennen. 

Von den verschiedenerlei Formelementen, welche den Typenkreis des Individuums Widen, ist nnr das 

normale dasjenige, mit welchem der Formencyclus schliesst; alle anderen bezeichnen also nur entsprechende 

tjbergangsstadien der Formausbildung und wir nennen sie daher transitorische Formelemente. Im Folgen- 

den werden wir zeigen, dass dieselben nicht nur fiir das einzelne Individuum diese Bedeutung haben, sondern 

auch gleichsam die Etapen bezeichnen, durch welche die Species selbst im Laufe der Vorzeit gegangen isl. 

Es ist hocbst wahrscheinlich, dass in diesem Triebwechsel mit seinen eigenthiimlichen Blattgestaltungen 

ein wesentlicher Theil der Entwicklungsgeschiehte der Species cinbegriffen ist. Die Formelemente sind 

gewissermassen die Worte, ihre bisweilen stereotype, bisweilen gestorte Aufeinanderfolge die Satze, in denen 

diese Geschichte geschrieben ist. Aufgabe derPhylogenie ist es daher, diese Schrift zu entziffern, durch Zuriick- 

fiihrung der an der lebenden Pflanze beobachteten Typen auf die naehst verwandten fossilen Formen. 

II. Originalitat der Formelemente. 

Es gibt Vorstellungen, die sich derart imBannkreise der unmittelharen Erfahrung eingelebt haben, dass 

eine Thatsache, die aus einer etwas erweiterten Anschauung gewonnen wurde, wie ein Paradoxon klingt. 

Die Erfahrung lehrt uns z. B., dass die Kinder im Allgemeinen den Eltern ahnlich sind, sic lehrt uns aber 

auch, dass es Ausnahmen gibt. Man wird daher weder darin, dass in einem bestimmten Falle ein Sobn 

seinem Vater sehr ahnlich ist, noch darin, dass in einem anderen Falle der Sohn gar nicht dem Vater ahn- 

lich ist, etwas Wunderliches sehen, wiewohl man das letztere Factum minder erklarlieh findet. Man kann 

sich ja vorlaufig damit begniigen, dass einDescendent bisweilen dieEigenschaften eines oder mehrerer seiner 

Urabnen in sich vereinigt, nnd man fragt nicht weiter nach der Ursache, warum nicht immer der Sohn dem 

Vater gleicbt. 

Wenn es sich nun aber so verhiilt, und Jemand sagt nns, er babe einen Fall von ganz seltsamer Ahnlich- 

keit zwischen einem Indianer und einem eingeborenen Schottlander kennen gelernt, so gerathen wir in eine 

arge Verlegenheit, sobald wir dazu kommen, uns von dieser angeblichen Ahnlichkeit auch wirklich zu iiber- 

zeugen; denn die Ahnenreihen dieser zwei Descendenten, welche nach unserer iiblichen Vorstellung nach 

riickwarts convergiren und sich in einem supponii ten Urabnen vereinigen sollen, sind denn doch viel zu gross 

und nebmen Tausende von Jahren in Ansprueh. Mit der Annahme einer gemeinscbaftliehen genealogischen 

Abstammung iiberschreiten wir also den Kreis der Erfahrung, die ja in den meisten Fallen nur ein oder zwei 

Menschenalter umfasst. 
Aber warum ist es so schwer, die gewohnliche Denkweise zu verlassen und zu sagen: ja, es ist wohl 

moglich, dass sich die Stammbaume des Schottliinders und des Indianers nicht in einem Urahncn vereini- 

gen? Offenbar, weil erst nachgewiesen werden miisste, dass 1. der Indianer und der Schottlander von unver- 

mischtem Blute sind; 2. dass die Zahl soldier Ahnlichkeitsfalle cine grossere ist, als dass dieselben dem 

„Zufalle" zugeschrieben werden konnten, und 3. weil die Zahl der Ahnlichkeitsfalle bei Descendenten von 
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8 Constantin v. Ettingshausen und Franz Kra$an; 

notorisch geineinschaftlicher Abstammung eine iiberwiegende ist. Haben wir also nur den Menschen vor 

Augen, dessen genealogische Verwandtschaftsverhaltnisse uns noch am besten bekannt sind, so werden wir 

mit Eecbt die paradoxe Alternative von der Hand weisen. 
Nun gibt es auch bei Pflanzen eine genealogische Descendenz. In welchcm Sinne spricbt da die Erfali- 

rung zu uns? Man frage die Ziichter, die Gartner und Landwirthe. Sagen uns die nicht, dass „derApfel nicht 

weit vomBaume fallt", dass man „auf gute Race halten" mlisse u. dgl.? Dies setzt offenbar die Erfahrung 

voraus, dass die nachste Generation in der Regel der vorausgegangenen entspricht, dass ,,Ausartungen" wohl 

vorkomnien, aber zu den Ausnabmen gehoren. Aucb die Wabrnehmungen des Pflanzenziichters (wir konnten 

auch auf die Thierziicbter hinweisen) berechtigen uns somit zu der bisher fast allgemein geltenden An- 

schauung. 
Um so wunderbarer oder (richtiger gesagt) um so unglaublicher kommen uns alsdann gewisse Facta vor, 

die uns mit nnwiderstehlicher Logik unsanft erfassen und auf eininal in eine ungewolinte Gedankensphare ver- 

sctzen. Wir wollen hier einige derselben genauer betrachtcn; denn es handelt sich um Erscheinungen, die, 

einmal richtig erkannt und gewurdigt, die Annahme einer gemeinsamen genealogiscben, d. i. monophyleti- 

schen, Abstammung ungemein in Frage stellen. 

Wir finden namlich haufig genug identische Formelemente bei Pflanzenindividuen, die 1. durch einen 

ungeheuerenFlachenraum von eiuander getrennt sind, 2. dessgleichen beilndividuen, zwischen welche sich ein 

unermesslicher Zeitraum einschiebt; 3. dessgleiclien bei Individuen, die durch ungeheuere Zeit- und Fliichen- 

raume von einander getrennt sind; 4. dessgleiclien bei Individuen, welche im Systeme zu weit von einander 

entfernten Gattungen, Familien und Ordnungen gehoren. 

Um zunachst auf denjenigen Punkt, welcber keine directe Beziehung zu den Gattungen der hier in 

Betracht kommenden Cupulifereu zu haben scheint, einzugehen (den vierten), sei bier darauf hingewiesen, 

dass es sich doch nicht mit der Annahme einer gemeinsamen Descendenz vcrtragt, wcnn sich einzelne (stid- 

amerikanische) Eryngien zur Pandanus-Form, einzelne (afrikanische) Euphorbien zur Cereus-Form, einzelne 

Alsine-Arten zur Grasform, viele Podostemeen zur Thallus-Form etc. ausgebildet haben. 

Es braucht kaum erwahnt zu werden, dass die Identitiit der Form keine Identitat des inneren histologi- 

schen Baues zur Folge haben muss. Selbst bei der iiberraschenden Ahnlichkeit mit einem Pandanus zeigt das 

Eryngium-Ittatt in dem oben angefiihrten Fallc noch immer im Inneren einzelne (allerdings wenige) abwei- 

chende Structurelemente, nur sind diese in die Pandanus-F oxm eingezwangt, dieser gleichsam angepasst. 

Gleiches gilt auch fur die carfws-ahnlichen Eupborbien, fiir die schachtelhalmahnliche Ephedra und Casuarina 

hinsicbtlich der ausseren Gestaltung und der inneren Structur. 

Darum lassen sich solche Formidentitaten nur mit der Isomorpbie im Mineralreiche am besten verglei- 

chen; denn auch hier beobachten wir in sehr zahlreicben Fallen, wie trotz einer oft griindlichen Verschieden- 

heit des wagbaren Stoffes doch eine ganz ubereinstimmende Gestalt zum Vorschein kommt, wie z. B. beim 

Steinsalz und Bleiglanz. Ja selbst eine Verschiedenheit in der Molecularstructur macbt die Ubereinstimmung 

in der ausseren Form nicht unmoglicli; das sehen wir deutlich am Fluorit, dessen Wiirfel sich nach einem 

anderen Gesetze spaltet, als der Steinsalz- und Bleiglanzwiirfel. Lassen wir die in den Mineralien enthal- 

tenen Grundstoffe aus dem Spiel und halten wir uns an deren morphologische und structurelle Eigenschaften, 

so gewinnen wir eine Anzabl nattirlicher Gruppen und Reihcn, deren Glieder, wenn auch nicht durch Descen- 

denz (d. i. genealogische Abstammung) mit einander verwandt, nichtsdestoweniger einen genetiscben 

Zusammenhang verratben, da ihrer Anlage eine gemeinsame Idee zu Grunde liegt. Daher geliiiren z. B. die 

Carbonate der Monoxyde von Calcium, Magnesium, Zink, Eisen und Mangan; denn Calcit, Dolornit, Mangan- 

spath, Siderit etc. sind isomorph, obscbon die darin enthaltenen Metalle sehr verschieden sind. In abnlicber 

Weise bilden die Sesquioxyde des Alluminiums, des Eisens und des Chroms in Verbindung mit den Monoxy- 

den der Alkalimetalle isomorphe Korper (die Familie des Alauns). 

Das Gesetz der Isomorphic greift weit uber das Mineralreich hinaus; dasselbe ist die Erscheinungsform 

flir einen Bildungstrieb, welcber machtiger ist als die Tendenz nach Beibehaltung der angcerbten Gestalt. 
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Beitrage zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pjlanzen. 7 

Wenn das niclit der Fall ware, musste jeder Baum unter alien Umstanden nur solclie Blatter und solcbe Friichte 

hervorbringen, wie sie seine Eltern und Altvordern erzeugt baben. Dem widevsprechen aber manche Vor- 

kommnissc, die man ibrer iiberaus anormalen Beschaffenheit wegen zu leugnen versucbt ware, wenn sie nicbt 

einer zweifellosen Wirklichkeit entsprachen. Hier wollen wir nur die augenfalligsten hervorbeben. 

1. Das Formelement der Q. xalapensis, einer mexicanischen Eiche, die in den temperirten Gebirgsregionen 

etwa vom 18. bis zum 21. Parallelkreise n. Br. vorkomrnt, haben wir an unserer heimischen 0. sessiliflora 

nachgewiesen (in der vorigen Abhandl. ist S. 5—6 davon die Bede und auf Taf. II, Fig. 7 ist dieses Form- 

element in Naturselbstdrack abgebildet). Es bat sicb aber auch an einem Baume der Q. tinctoria L. im bota- 

nischen Garten zu Kew bei London ein ganz ahnliches Blatt vorgefnnden. (Taf. XXIV, Fig. 10.) Von dem (ibi- 

dem Fig. 9) dargestellten Normal blatte desselben Baumes weicht es wosentlich ab und verrath zweifellos den 

Typns des Blattes von Q. .ralapemis unter merkliclier Hinneigung zur fossilen Form der Q. Lyelli Heer (vergl. 

vorige Abhandl. S. 6), Und doch sind die Standorte der Baume, welche dieses Formelement bervorbringen, 

ungemein weit von einander entfernt; denn zwischen Kew und Jalapa ist ein Abstand von 32 Breitegraden 

und 97 Langengraden. Das Hiigelland des Sausal liegt zwar nur ungefahr 4z/:!° siidlicher als Kew, hat aber 

ein vielweniger gleichmassiges Klima als dieses. Die drei Standorte Kew, Leibnitz und Jalapa haben in kli- 

matischer Beziehung fast nichts Gemeinsames. Auch eine Ubertragung des Bluthenstaubes von einem der drei 

Orte zum anderen ist nicbt denkbar, und eben darum ist eine absehbare Descendenz des einen Baumes von 

dem anderen innerhalb der gegenwartigen Periode so gut wie ausgeschlossen. 

Wie verhielt sich aber die Sache in der Urzeit? Lasst sieh da vielleicht die Identitat der Formelemente 

(des Blattes) auf einen gemeinsamen Ursprung zuruckfuhren? Damit kommen wir zu einem neuen, nicbt min- 

der uberraschenden Factum. 

2. In jilngster Zeit wurden Blatter einer Fagus-Axt im Tertiar von Bisdon in Tasmanien gefunden, welche 

den meisten unserer europaischen Waldbucben zum Verwechseln ahnlicb sind. Es ist das F. Risdoniana Ett. 

(Beitr. zur Tertiarfi. Australiens Taf. J, Fig. 20), deren vorherrschendes Formelement mit unserer F. silvatica 

ubereinstimmt. Aber urn dieselbe Zeit, als F. Risdoniana wuchs, dort wo jetzt Tasmanien ist, existirte F. sil- 

vatica noch nicbt; es fanden sich in Mitteleuropa aus jener Zeit nur einige Vorlaufer, so z. B. da und dort ein 

vereinzeltes Blatt der F. Feroniae Ung. mit auffallender Annaherung an die Waldbucbe, worin wir eine pro- 

gressive Abanderung des Baumes erkennen. Nicht minder kiindigt sich F. ferruginea durch gewisse sporadische 

Formerscbeinungen schon im 2. Horizonte der Tertiarschichten von Parschlug an.1 Die Tertiarflora von Leoben 

weist eine Menge Buchenblaiter auf, an denen die Formen vonF. Feroniae, V. ferruginea undl''. silvatica gleicb- 

zcitig participiren, wobei gewohnlich das eine oder das andere Formelement vorwiegend betbeiligt ist. Solcbe 

Combinationen kommen aber haufig dicbt neben einander, in ein und demselben Steinblocke, vor, so dass die 

darin enthaltenen Blattfossilien sebj' leicht von Bbittern ein- und desselben Baumes herriihren konnen. Gegen- 

wartig ist F. ferruginea auf Nordamerika bescbriinkt, und sie wuchs dort vielleicht in einzelnen Vorlaufern 

schon im Tertiar. Sollen wir also annehmen, dass unsere F. silvatica von der nordamerikanischen Bucbe 

abstammt? Wie ist dann ihre Formverwandtschaft mit F. Feroniae und mit F. Risdoniana von Tasmanien 

zu erklaren? 

Sind schon diese einzigen Thatsachen darnach, unsere Zuversicht herabzustimmen, wenn wir den Versuch 

machen, durch die Annahme einer geradlinigen Descendenz von der F. ferruginea das Erscbeinen der Wald- 

bucbe in Mitteleuropa zur Pliocanzeit zu erklaren, so werden wir vollends irre, sobald wir auch noch mit 

einem weiteren, die Erscheinung noch mehr verwirrenden Factum rechnen miissen. Es ist namlich unter den 

Formelementen, welche die F. silvatica constituiren, auch dasjenige der F. crenata Blume (F. Sieboldii Endl.) 

einer japaniscben Bucbe, enthalten, wie man auf Taf. Ill, Fig. 3—5 seben kann. Wie ist es, diesen Thatsachen 

gegenuber, noch denkbar, dass sich  die Identifat  der Formelemente in den bier vorgebrachten Fallen durch 

1 Im Ganzen  sind nur wenige fossile Buchenblatter in Parschlug gefunden worden; die wenigen gehoren meist der 
F. Feroniae an. Urn so uberraschender erscheint ein voreinzelterFund, der das echte Normalblatt der F. ferruginea Ait. darstellt. 
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8 Constantin v. Ettingshausen und Franz KraSan, 

Wanderungen und durch eine regelrechte Keihenfolge der Abnen erklaren lasst? Wir konnen doch nicht 

anders als sagen: DieFormelemente sind selbststandig oder originar; sie gehen zwar meist durch Vererbung 

von einer Generation anf die folgende fiber. Allein es wirkt im Inneren des Organismus ein Bildungstrieb, 

welcher unter gewissen Umstiinden die gewohnliche Ordnung der Dinge durchbricht, indem er (scbeinbar) 

plotzlich ein ganz anderes Formelement auf die Bildfiache bringt, als diejenigen sind, die wir in der Descen- 

denzreihe sehen. 

Betrachten wir die F. polyclada Lesq.l aus der Dacota-Group (Kreide) Amerika's oder die F. prisca Ett. 

(Kreideflora von Niederschona), so bemerken wir bei der ersteren in den geradlinigen randliiufigen Secundar- 

nerven, in den Umiissen, in dem wellig verbogenen Rand unzweifelliaft Anklange unF. silvatica, aber auch bei 

der zweiten in gewissen Merkmalen, nur dass wir diese in den Blattern des Sommertriebes, jene in denen des 

Frlihlingstriebes wiederzuerkennen glauben. Es bestanden also Anklange, gleichsam Vorlaufer der F. silvatica 

schon in der Kreidezeit, und man findet sie ebenso gut im Tertiar Australiens als im Tertiar Englands, Deufsch- 

lands, Amerikas etc. Selbst die Zeit scheint also hier machtlos zu sein, ahnlich wie bei den Formgebilden des 

Mineralreiches. Hat sich beispielsweise die Fahigkeit des Chlornatriums in Wiirfeln zu krystallisiren, seit den 
Anfangen dieses Salzes auf Erden etwa geschwiiclit oder geiindert? 

Sehen wir aus einer Q. sessiliflora scbeinbar unvermittelt das Formelement der Q. xalapensis hervorgehcn, 

so muthet uns dies almlich an, wie wenn wir gepulverten Kalkspath in kohlensaurehaltigem Wasser bei 

starkem Drucke und erhohter Temperatur auflosen und das Mineral bei allmalig nachlassendem Drucke aus 

der gesattigten Losung krystallisiren lassen, wobei wir neben Rliomboeder-Krystallen des Calcits wider 

Erwarten auch den Aragonit entstehen seben. Was hat der Aragonit da zu schaffen? Wir haben ja unver- 

falschten Calcit dem Wasser zugesetzt. In gleiclier Weise fragt der erstaunte Beobachter: habe ich nicht eine 

echte Wintereicbc vor mir, was hat der sinntauschende Spuk zu bedeuten? Kleiden wir aber das Gesehene 

in ein wissenschaftliches Notligewand, so sieht sich die Sache so an: Wir haben es mit einer heterotypen, mit 

Atavismus verkntipften (weil gleichsam zur tertiaren Q. Lyelli zuriickgreifenden) Neubildung zu thun. Die 

Wesenheit einer solchen ist uns ebenso unbegreiflich wie die Wesenheit der Isomorphic der Blattgestaltung an 

Individuen verschiedener Arten und Gattungen von Pfianzen in den entlegensten Gegenden und in den ver- 

schiedensten Zeiten der Gescbichte der organischen Welt; denn die Vergleichung mit den homologen Erschei- 

nungen der unbelebten Wesen ist nur ein Nothbehelf, doch immerhin ein nicht zu unterschatzendes Mittel der 

Verstandlichung, weil der erste Schritt zu einer wissenscliaftlichen Erklarung eines Pbanomens nicht anders 

zu .Stande kommen kann, als durch Feststellung der richtigen Homologien zu denjenigen Erscbeinungen, 

welche man bereits unter gemeinsame Gesichtspunkte gebracht hat. 

Innerhalb der Gattung Quercus gibt es noch mannigfache andere Falle der Isomorphie. Vergleicht man 

das doppeltfiederspaltige Blatt der Q. Cerris mit demPmnatifida-Blatt 7 unserer Roburoidcn (Taf. XIV, Fig. 8) 

und der bereits etwas ferner siehendcn Q. longiloba V'u k. (auf unserer Taf. II, Fig. 6) und Q. pinnatifida 

Vuk., so wie auch mit dem Normalblatte der Q. Tozza Bosc. (aus Spanien), so merkt man sofort, dass 

es sich hier wirklich um identische Formgebilde bandelt. Allein auch bei der nordamerikanischen Q. alba L. 

zeigt sich nicht selten, und zwar am tSommertrieb, dasPinnatifida-Blatt 7. Dass diese Eiche einem Florengebiet 
angebort, das durch einen ganzen Ocean von Europa getrennt ist, hindert sie nicht, im gleicben Sinne zu 

variiren wie unsere Roburoiden, ebenso wenig wie die Tozza-Eiche, die doch zu einer anderen Unterabtheilung 
dieser Gattung zahlt. Selbst die enorme systematische Kluft zwischen den Roburoiden und der Cerr-Eiche ver- 

schlagt nicht: wir sehen ja an letzterer dieses Formelement wieder, auch hier an den Sprossen des Sommer- 

triebes in seiner typischen Gestalt. 

Noch haufiger tritt im zweiten Trieb bei Q. sessiliflora und Q. pedunculate/, im Sommer das Pinnatifida- 

Blatt j3 anf, isomorpb mit dem Normalblatte der Q. alba L. (Taf. IX, Fig. 11—14). Dieses Formelement unter- 

scheidet sich von dem vorigen durch eine nur einfache und nicht so tief gehende Theilung der Blattflache. 

1 United States Geolog. Survey of the Territories. The Cretaceous Flora, Tab. 5, Fig. 6. 
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Beitrage zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 9 

Nach einern Frost, Insectenfrass, Hagelschlag etc. siebt man neben unversehrten Sprossen, welche das Nor- 

malblatt tragen, bei diesen Eicben in der Regel aucb solcbo mit dem Pinnatifida Blatt /3. Doch baben wir 

letzteres noch nicbt isolirt gefunden; dean es ist una nocb keine Vanetat der Winter- und der Sommereicbe 

bekannt, die nur solcbes Laub tragen wiirde. Wir bezeichnen daber mit dem Terminus Q. sessiliflora (resp. 

pedimculata) f. pseudo-alba- einen erst im Beginne stehenden Process der Formabspaltung. 

Noch verbreiteter ist cine andere Modification des Variirens gewissef Eicben, die sich allerdings auf 

dieselben ausseren Impulse zuriickfiibren und mit dem Terminus Heterophyllie am passendsten bezeichnen 

ljisst. Im Wesentlieben besteht diese Variation darin, dass nach vorbergehendem ganzlichen Verluste des 

ersten Laubes aus Adventivknospen accessorische Sprosse gebildet werden, welche zu nnterst das ungetbeilte 

lanzettlicbe, langliche, elliptiscbe oder aucb obovale Urblatt, boher oben das vorn gerundete, gegen die 

Basis keilig verschmiilerte (bald ganzrandige, bald etwas geziihnte) Tephrodes-Blatt, noch holier das ahnliehe, 

aber mit deutlicben Lobenzahnen versebene Prinus-Blatt, und zu oberst das langliche, etwas tiefer gezahnte 

(resp. gelappte) Pinnatifida-Blatt a, bin und wieder aucb das Pinnatifida-Blatt /3 tragen. Bisher haben wir 

diesen Fall der Variation bei den europaischen Arten Q. sessiliflora (Taf. XII, Fig. 1), Q. pedunculata (Taf. XI, 

Fig. 5), Q. pubescens (Taf. XIV, Fig. 16) und bei den nordamerikanischen Q. alba (Taf. XI, Fig. 1—4) und 

Q. stellata (Taf. XII, Fig. 9) kennen gelernt, aucb an Baumen, die im botonischen Garten zu Graz cultivirt 

werden. 

Manche der angefiihrten Formelemente sind bisweilen nur scbwach vertreten, doch fehlt das Urblatt nie, 

ebenso wic das Pinnatiflda-B\&tt; dagegen geschieht der Ubergang vom ersteren zum letzteren oft mit tlber- 

gehung der zwei anderen Formelemente. Am vollkommensten sahen wir die Heterophyllie bei Q. sessiliflora 

nach dem Froste vom 8. Mai 1886 an einem Baume bei Graz bervortreten. (Sitzungsber. Bd. XCV, S. 31—42.) 

Die Tepbrodes-Form (nach dem Typus des Blattes der tertiaren Q. tephrod.es Ung. so benannt) tritt auch 

an den Keiinpflanzen und Stocktrieben der roburoiden Eiclien auf (Taf. XIII, Fig. 1—3). Enter gewissen 

Umstanden ist sie selbst der Q. Ilex L. nicbt fremd (Taf. XXIV, Fig. 2, 7); die Prinus-Form ist aber als 

Normalblatt den nordamerikanischen Q. Prinus L. und Q. hicolor Willd. eigen. (Taf. XII, Fig. 8; Taf. XIII, 

Fig. 8, 9.) 
Im Sausal kommt eine homotype Varietiit der Q. sessiliflora vor, welche in der Blattform mit Q. macran- 

l/icra Fiscb. der Kaukasusliinder vollkommen ubereinstimmf, wie man auf Taf. XVII, Fig. 4, 5 schen kann. 

Wir bezeichnen daher diese sehr charakteristische Varietat als Q, sessiliflora var. pseudo-macr anther a. 

Im Ganzen ist also weder eine in der gegenwiirtigen geographischen Verbreitung der Pflanzen begriindete 

Consequenz, noch irgend eine mit den Zeitperioden correspondirende Aufeinanderfolge, noch eine inner* cau- 

sale Abbangigkeit von den uns bekannten klimatischen Factoren bei den Formelementen bemerkbar: es 

bleibt uns demnach nichts Anderes iibrig als zu sagen, dass sie original-, d. b. in der ursprunglichen Con- 

stitution der Gattung Fagus, Quercus etc. begrundet (keineswegs das eine von dem anderen ableitbar) sind. 

Homologie der Formelemente der Buche mit Hinblick auf die fossilen Arten, 

Als Vorbedingung einer richtigen Bestimmung fossiler Pflanzenreste gilt mit Recht die Anwendung und 

consequente Durcbfubrnng der Homologie, wobei natiirlich nach den auf Wabrscheinlichkeit beruhenden 

Grundsatzen der Induction vorgegangen wird. Ein anderer wissenschaftlicher Weg zur Erschliessung der 

Wahrheit ist in unserem Fade nicbt denkbar. Es ist ganz nafiirlicii, wenn wir die Voraussefzung machen, dass 

die Buche aus dem Pliocan der Buche der Gegenwart ahnlicher sein miisse als die Buche des Miociin oder 

Eoclin. Wenn es sich so verhalt, so muss sich die pliocane Fagus gleichfalls aus einer Anzahl von Formele- 

menten zusammensetzen, von denen die einen am ersten, die anderen am zweiten Triebe in Erscheinung 

traten, und so wird es aucb bei dieser ein endstandiges, ein mittelstandiges, ein grundsfandiges und ein 

unterstes Blatt (Niederblatt) gegeben baben, sammtlicli von mehr oder weniger verschiedener Form. Gewiss 

Dcnkschriften der mathem.-aaturw. CI. LV. Bd. 2 
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10 Constantin v. Ettingshausen and Franz Krasan, 

brachte auch die Pliocan-Buche, am Stamme verstiimmelt, imLaufe des Sommers anders geartete Blatter her- 

vor als sonst; und wenn wir neben dem leicht erkennbaren Normalblatte grossere, berzfbrmige, kurzgestielte 

Blatter mit grobem Adernetze anf ein- und derselben Steinplatte finden, so werden wir mit Recht vevmuthen, 

dass uns ein homologes Formelement, namlich dem auf unserer Taf. Ill, Fig. 7 dargestellten Blatttypus (von 

einem Sommerschossling) entsprechend, vovliegt. Die pliocane Buche war nicht minder dem Insectenfrasse und 

sonstigen Beschadigungen ausgesetzt, vielleicht nicht einmal von Spa'tfrosten vollig frei (wenigstens in man- 

clien Gegenden). Moglich, dass sic im Sommer auch obne voransgegangene Storungen und Hemmungen des 

Wachsthums regelmassig zu treiben vermochte; dartlber konnen wir keine Gewissbeit erlangen, nahezu sicher 

ist aber, dass die Formelemente des zweiten Triebcs anders beschaffen waren, als jene des ersten. 

Diese Voraussetzungen finden wir an zahlreichen gut erhaltenen Fossilien bestatigt. 

Solange von den Palaontologen nur das Normalblatt beriicksicbtigt zu werden pflegte (was zum Zwecke 

monograpbischer und floristiscber Untersuchungen vollkommen genilgte), war es schlechterdings unmoglich, 

gewisse der pliocanen Buche angehorige Formelemente richtig zu erkennen; denn diese sind von dem Normal- 

blatt total verschieden. Anders stiinde es mit der Bestimmung derselben bei den alteren Autoren, wenn man 

auch den accessorischen Formgebilden bei der lebenden Buche die gebtihrcnde Aufmerksamkeit geschenkt 

hatte; denn alsdann hatte man sich unwillkiirlich fragen miissen: ja, waren nicht vielleicht gerade diese, jetzt 

so unscheinbaren und oft nur vereinzelt auftretenden Formelemente in der Urzeit am Baume die vorherrschen- 

den? Freilich ditrfen wir nicbt ausscr Acht lassen, dass uns solche Erwagungen 40 Jabre nacb dem Erscheinen 

der Chloris protogaea und 30 Jabre nach Vollendung der „Tertiarflora der Schweiz" in den Sinn kommen. In 

dieser Zeitspanne ist doch Manches gescbehen, was geeignet ist, uns die tertiare Vegetation in einem riebti- 

geren Lichte erscheinen zu lassen. 

Eine betrSchtliche Zahl solcher flir die Abstammungsgeschichte der Buche entscheidender Documente 

wurde in den Lehmgniben von Schossnitz in Scblesien (3'/2 Meilen von Breslau) zu Tage gefordert. Goeppert 

verdanken wir vor Allem die wicbtigsten Funde in Bezug auf die pliocane Buche Mitteleuropas. In seiner 

Tertiarflora von Schossnitz bildet der Autor 40 Stuck Blatter ab, sammtlich in klaren, scharfen Umrissen und 

mit grossentheils gut erbaltener Nervatur, so dass wir nicht schwer den Buchencharakter daran zu erkennen 

im Stande sind. Aber nur drei von diesen 40 Blattern werden von Goeppert als Fagus gedeutet; or nennt 

sie in derMeinung, dass es sich hier um verschiedene Arten handelt, F. attenuata, Taf. 5, Fig. 9; F. inaequa- 

lis, Taf. 5, Fig. 10; F. dentata, ibidem Fig. 11. Die iibrigen sind theils als Eichen-, theils als Carpinus- und 

Alnus-Arten, zum Theile auch als Betula sp. bestimmt. Es scheint aber, dass uns so Goeppert den ganzen 

Formenkreis, oder doch wenigstens die Gesammtheit aller wichtigeren Formelemente der pliocenen Buche, 

wie sie am Baum damals bei Schossnitz zusammengelebt haben mochten, in jenen 40 Abbildungen vorgefiihrt 

bat, freilich ohne zu abnen, dass alle diese Formgcbilde auf ein und demselben Baume gewachsen sein 

konnten. 

EinZweifel bezliglich der richtigenDeutuug der Abbildungen Taf. 1, Fig.20; Taf.3, Fig. 4, 5, 9, 10,14, 15; 

Taf. 6, Fig. 6—17; Taf. 7, Fig. 1—6; Taf. 8, Fig. 3—9 kann unsererseits kaum platzgreifen, da uns ein sehr 

reichliches Material von fossilen Buchenblattern aus dem Tertiar von Bilin und Leoben vorliegt, ein Material, 

das zu den vielseitigsten Vergleichungen einerseits mit den homologen Formelemcnten der lebenden Buche, 

andererseits mit den (bildlich dargestellten) Buchenblattern von Gleichenberg, Val d'Arno, Senigaglia etc. 

benlitzt wurde. 
Als Resultat solcher vergleichender Gegeniiberstellungen homologer Formelemente des Blattes mit Hin- 

blick theils auf die tertiare F. Feroniae Ung., theils auf die lebende Buche bat es sich berausgestellt, dass die 

pliocane Fagus von Schossnitz zur Halfte F.'Feroniae, zur Halfte die heutige Buche Europas war; beiderlei 

Formelemente wuchsen auf demselben Baume, waren aber chronologisch und topographiscb im Laufe einer 

jahrlichen Vegetationsperiode von einander geschieden, indem der Typus der F. Feroniae dem Frilblingstriebe, 

jener der F. nilvatica dagegen dem Sommertriebe angeliorte. Wahrscheinlich war die periodische (jahrliche) 

Alternation zwischen den beiden Formelementen almlich wie bei der heutigen Buche.  (Vergl. Bd. LIV, S. 9.j 
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Beitrage zur Erforschung der atavistiscfien Formen an lebenden Pjfanzen. 11 

Blattformen wie Goeppert's Fig. 1, Taf.7 and Fig. 9, Taf.8 sie zeigen, begegnet man an denZweigen 

und Schosslingen, welche nach einem Froste oder nach einem Hagelschlage aus dem zweiten Trieb hervor- 

geheu, in Menge, und vvir liaben auf unserer Taf. Ill, Fig. 8 ein solches Blatt in Naturselbstdruck abgebildet. 

Dagegen ist derTypus der ecktenF. Feroniae ganz erloschen; die hentige Buche bringt keine solcben Blatter 

melir hervor wie wir sie auf Goeppert's Taf.8, Fig.4—6 dargestellt finden. Es sind dies die vorlierrschenden 

Formen des endstandigen Blattes bei F. Feroniae, charakterisirt durch 6 — 7 deutlich convergirend (mitunter 

bogenformig) aufsteigende Secundarnerven, von denen die unteren mit einzelnen Aussennerven versehen sind. 

Die Secundaren treten, gegen das Ende merklick geschwachl oder verdtinnt, mit etwas divergirender Spitze in 

je einen feincn Randzahn ein; zwischen den Endungen sind aber noch ein bis drei (gegen die Basis zu oft vier 

bis fiinf) Zwischenzahne vorhanden, welche bisweilen mit dem meist weiter vorgeschobenen Endzahn eine 

Doppelzahnung bilden — folia dwplicato-dewtata. Durch Obliteriren der Endzalme geht die Berandung 
haufig in die einfache Randzahnung Uber —folia simpliciter dentata. Nicht selten sind auch die Zwischenzahne 

stark verklimmert, bisweilen auf einen einzigen reducirt. Auf Taf. IV, Fig. 2 versinnlichen wir einen schwachen 

Rest dieser ehemaligen Zahnung unserer Buche; das Blatt zeigt in seiner rudimentaren Berandung eine Remi- 

nisceuz an F. Feroniae. 

Die Tertiarflora von Gleichenberg (in der ostlichen Steiermark, nicht weit von der ungarischen Grenze) 

ist von glcichem Alter wie jene von Schossnitz, und die Formverhaltnisse der Buche, so weit die wenigen 

Funde es erkennen lassen, sind durchaus denen von Schossnitz entsprechend. Es wurde diese fossile (pliocane) 

Flora seinerzeit von Unger in einer eingehenden Abhandlung im VII. Bande dieser Schriften (1854) erortert 

und durch zahlreiche Abbildungen (auf 8 Tafeln) illustrirt. Von diesen sind vier, die sicher auf die Buche hin- 

weisen; denn auf Taf. 2, Fig. 6 sehen wir, als Alnites lobatus bezeichnet, ein Blatt vomTypus Fig. 8 auf unserer 

Taf. Ill, und ibidem Fig. 8, 10 zwei Blatter, welche fast vollkommen der f. macrophylla der heutigen Buche 

(Taf. VIII, Fig, 6) entsprechen, bis auf den Umstand, dass bei dieser gewbhnlich nur acht bis neun statt zehn 

bis elf Secundarnerven angetroffen werden. 

Unger selbst bestimmte diese zwei Objecte als Fagus-Bl&ttQr, glaubte aber, sie einer eigenen Species 

(F. macrophylla Ung.) zuschreiben zu miissen. Das Blatt Taf. 3, Fig. 5 liisst sich mit Fig. 7 auf unserer Taf. Ill 

vergleichen, und scheint durchaus mit demselben homolog zu sein, wiewohl es kleine, allerdings stark ver- 

ktimrnerte und ungleichmassige Zwischenzahne hat, die der heutigen Buche fast giinzlich fehlen. Auch bei 

diesem Blatte sind zehn bis elf Secundarnerven bemerkbar, etwas mehr als bei den Blattem an den Sommer- 

schosslingen der Fagus silvatica der Gegenwart. 

Ungeiahr dem geologisehen Horizonte von Schossnitz entsprechen audi die von Gaudin und Strozzi 

untersuchten Pliocanschichten des Val d'Arno im Toscanischen. Daselbst tritt gleichfalls die Buche auf, doch 

begegnen wir unter den auf Taf. 6, Fig. 6, 7 (Mem. sur quelq. gisem. de feuilles foss. de la Toscane 1858), 

Taf.5, Fig. 7 (Contrib. a la flore foss. italiennc 1859) und Taf. 1, Fig.l9; 20 (ibidem I860) abgebildeten Blatt- 

formen nur dem Normaltypus der echten F. silvatica. Von den Formelementen der I1. Feroniae, der F. ferruginea 

(resp. F. Deucalionis) u. a. keine Spur! 

Eine reichlichcre Lese bietet, was die Buche der Urzeit in Europa anbelangt, das Tertiar von Senigaglia, 

nordwestlich von Ancona. Die gypsreichen Schichten dieser etwas alteren Stufe des Pliociin sind in Bezug auf 

ihre stratigraphischen Verhaltnisse von Scarab elli, in Bezug auf die daselbst begrabene, sehr artenreiche 

Fossilflora von Massalongo einer eingehenden Untersuchnng unterzogen worden. In dem umfangreichen 

Werke „Studii sulla flora fossile e geologia stratigrafica del Senigalliese, Imola 1859" finden wir die detail- 

lirten Resultate dieser Untersuehungen niedergelegt. Auf 45 Tafeln sind die zahlreichen Pflanzenfossilien 

illustrirt. Auf Taf. 9, Fig. 19 und Taf. 21, Fig. 18 sieht man zwei echte Blatter der F. ferruginea abgebildet, 

von der Normalform dieser nordanierikauischen Buchenart absolut nicht zu unterseheiden, wiewohl der Autor 

sie als F. Marsillii Mass. bezeichnet. Dagegen konnen wir uns nicht entschliessen, das Fossil Taf. 9, Fig. 21 

fur eine Cerois (C. Virgiliana Mass.) zu nehmen, denn Cercis ist homotyp und eine Species dieser Gattung 

von Senigaglia miisste doch uer lebenden (und der von Gaudin im Pliocen des Val d'Arno nachgewiesenen), 
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12 Constantin v. Ettingshaasen unci Franz Krasan, 

gegenwartig in Italicn wachsenden C. Siliquastrum, sehr ahnlich sein. Verglcicht man aber ein Blatt dieser 

letzteren mit dem obigen Fossil, so findet man wohl in den Umvissen cine Ubereinstlmmung; die relative 

Starke der Nerve n aber, der Verlauf dcr Secundaren, besonders ihrer Aussennerven und die Andeutungen 

einer scliweifig-gekerbten Berandung sprcchen vielmehr fiir Fagns, deren liomologer Blatttypus in Fig. 7 

auf unserer Taf. Ill dargestellt ist. Es sind rmr die unteren Secundaren mcrklicli laager und starker, und 

mit einer grosseren Anzahl von Aussennerven verselien, als wir am liomologen Blatte der lebenden Buclie 

fmden. 
Selir stark muss das Formelement der F. ferruginea bci Scnigaglia zur Pliocanzeit vertreten gewesen 

sein. Massalongo bringt uns auf Taf. 36, Fig. 1 (als F. ambigua) ein langliches Blatt von dicsem Typus (mit 

jederseits elf Secundaren, von denen die unteren divergircn) zur Kenntniss, beinalie mit der Form Fig. 1 auf 

unserer Taf. Ill ubereinstimmend. So audi Fig. 8 ibidem; nur ist liier die Basis breiter, fast herzformig. Glei- 

ches gilt von dem etwas kleineren Blatte Fig. 13 ibidem (als Glycine Romanorum Mass. bestimmt), das sicli 

aber schon enger an den Typus der F. silvatica anscliliesst. 

Zum Formelement der F. ferruginea gehort entsehieden audi Fig. 2, Taf. 25 (F. Gussonii Mass.), ein 

grosses Blatt, dessen Lamina 14 cm lang und 8l/lcm breit ist; in Fig. 5 ibidem seltcn wir ein kleineres, 

Taf. 30, Fig. 9 ein noch kleineres mit nur zelin bis elf Secundaren (als F. Deucalionis Ung.), Fig. 3 ibidem ein 

langliches mit je zwolf Secundaren, von denen die unteren divergiren (letztere als F. incerta Mass.). F. betulae- 

folia Mass. (Fig. 10 ibidem) entspricht, wenn auch der f. attenuata sick anscliliessend, beinalie einem liing- 

lichcn zugespitzten Blaftc der F. ferruginea durcli je zwolf Secundiiren, von denen die unteren gleichfalls diver- 

giren. Dagegen stimmt F. Chierici Mass. (Taf. 32, Fig. 5) mit cinein Normalblatt der F. silvatica von klei- 

neren Dimensionen tiberein. 

Noch melirerc andere Blattabdrucke diirften als Fagus zu deuten sein, allein da sic in einem minder gut 

erhaltenen Zustande abgebildet worden sind, so enthaltcn wir uns jeder weiteren Beurtheilung, von dem 

Grundsatze ausgeliend, dass nur sicker verbiirgte Thatsachen den entwicklungsgeschichtliclien Studien dienlich 

sein konnen. 

Die Zwischenformen der Bache, bei welclien sick das progressive Element der F. ferruginea und F. sil- 

vatica an tertiare, meist erlosckene Typen kniipft und die von Unger als F. Deucalionis (Chlor. protog. Taf. 27, 

Fig. 5, 6) benannt wurden, erscheinen niclit nur in Scnigaglia, sondern auch in Stradella (dem gleiehen 

Iiorizonte angehorig). Von den Cineriten im Cantal (Auvergne, mittleres Plioccn) sind nur Blatter der ecliten 

F. silvatica bekannt, niimlich die Normalform mit 8—9 gcradlinig vcrlaufenden Secundaren und wellig 

gescliweiftem Randc. 

Man ersielit aus dieser gedrsingten Darstellung der Formverhiiltnisse der pliocanen Buclie, dass im 

Wesentliclien drei verschiedene Formelemente gleichzeitig am Baume ausgekildet sein konnten, dass aber die- 

selben nack Massgabe der ortlichen und gcograpbischen Standortsverschiedenheiten mannigfaltig vertheilt 

waren. In der Gegend von Scliossnitz herrschte am ersten Trieb noch durchaus die miocane F. Feroniae, am 

Sommeriricb dagegen F. silvatica; bei Senigaglia war im ersten Trieb das Formelement der F. ferruginea, 

das sich scit dem Pliocan an dcr nordamerikanischen Buclie stabilisirt hat, vorwiegend; der Typus der echten 

F. silvatica ist im Pliocan von Senigaglia scltener; in der Auvergne, bei Gleichenberg, im Val d'Arno war 

dagegen dieser letztere starker vertreten als die andcrn zwei. 

Wenn auch nach den Erfahrungen, die wir an unserer lebenden F. silvatica gemacht haben, jeder Buchcn- 

hauni, moge er wo immcr gestanden sein, alle diese drei und noch manclie andere Formelemente hervorzu- 

bringen befalrgt war, so scheint es doch, dass nicht unter alien Umstanden alle der Buclie iiberhaupt zukom- 

menden Gestaltungsformen in gleicber Starke am selben Stammc in Erscheinung treten konnten. Wir kennen 

aber die Ursachen niclit, warum sich z. B. in der Gegend von Scliossnitz die tertiare F. Feroniae so lange 

erhielt, warum,bei Senigaglia das Formelement dcr F. ferruginea gegenliber dieser und alien anderen die 

Oberhand gewann und sie allmalig verdriingte, wenn sich iiberhaupt nachweisen liisst, dass auch dort dem 

Typus der letzteren jener der F. Feroniae vorausging. 
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Beitrdge zur Erforschung der atavlstischen Formen an lebenden Pflanzen. IE 

Bis in das Miocan kann man die Homologie der Blattformenl des zweiten Triebes verfolgen; denn ver- 

gleicht man das vou Ludwig miter dem Namen Qutrcus Reussiana beschriebene, uud auf Taf. 32, Fig. 5 

(Ludwig, Fossile Pfl. aus der mittl. Etage der Wetterau-Rlieinischen Tertiarform. 1859) abgebildete Blatt- 

fossil, das mit Buchenblattem zugleicb im oberen Miocan der Wetterauer Braunkoblenlager gefunden wurde, 

mit dem Blatt auf unserer Taf. VI, Fig. 3, so wird man die Zusammengehorigkeit beider Formen unmoglicli 

verkennen. 
Allein die Vergleichungen vcrlieren an Verlasslichkeit und werdcn zu vagen Vermuthungen, je mebr wir 

nris im Geiste von der Gegenwart cntfernen und in die weiter und immer weiter hinter uns liegende Urzeit 

zuriickblicken; denn wer biirgt uns dafiir, dass die Wachstliumsweise der Buche im alteren Miocan und noclt 

frttber dieselbe war wie jetzt, dass die Formelemente in gleieber oder analoger Vertlieilung am Stamme und 

in gleieber clironologiscber Aufeinanderfolge sicb entwickelten? Scbliesslicb muss man zufrieden sein, wenn 

man iiberbaupt ein Bucbenblatt daran erkennt, dass sicb unter den zahlreichen, wenn audi aceessoriscben 

Formelementen der lebenden Fagus eines findet, welcbes mit dem Fossil im Wesentlicben iibereinstimmt; man 

wird den Nachweis, ob es einem Blatte des ersten oder einem Blafte des zweiten Triebes entspricht, ob es ein 

Niederblatt ist, ob ein mittelstandiges oder endstandiges u. dgl. scbuldig bleiben. 

IV. Formverwandtschaft und Genealogie. 

Wir geben nun daran, die Formelemente der lebenden Buche iibersichtlich zusammenzustellen, um einen 

Uberblick zu gewinuen, der einerseits zur Auffindung der zusammengekorigen Typen der Gegenwart und der 

Vorzeit, andererseits zum Verstandnisse der Formentwicklung unserer Buche nnumganglicb nothwendig ist. 

Daran erst konnen wir seben, was von den wechselseitigen Beziehungen zwiscben Formahnlichkeit und 

Descendenz in wirklich genealogischem Sinne zu halten ist. 

A. Am normalen ersten oder Fruhlingstriebe, 

1. Das Normalblatt der Fagus sllvatica (Taf. IV, Fig. 9 [Bd. LIV, S. 7—8]). 

Ist gegenwiirtig das vorberrschende Formelement der europaischen Buche und Hisst sich bis ins Unter 

tertiar Gronlands zur'uckvcrfolgen. Heer bringt uns in seiner „Flora fossilis arctica" Bd. VII auf Taf. 95, 

Fig. 8, 10 und in den „Beitr. zur foss. Flora Spitzbergens" Taf. 15, Fig. G unter dem Namen F. Deucalionis 

eine Blattform zur Kennfniss, wie wir sie tausendfacb fast an alien lebenden Buchen Europas seben konnen, 

und die von dem normalen Typus theils gar nieht, tlieiis nur sebr wenig verscbieden ist. Hieher gehort audi 

das Blattfossil aus dem Miocan von Risdon in Tasmanien, welches in den „15eitr. zur Teriiarflora Australiens" 

Bd. XLVII 1883 auf Taf. 1, Fig. 20 abgebildet ist; es entspricht einem endstandigen Blatt des ersten Triebes 

auf der beiiiegenden Taf.VII, Fig.3. Derselbe Typus tiitt mebifacb in einer spateren Tertiiirperiode bei Seni- 

gaglia (Massalongo 1. c. Taf. 32, Fig. 5 als F. Chierici) und im jiingeren Pliociin von Val d'Amo (Gaudin, 

Mem Taf. G, Fig. G, 7) in Slid-Europa auf. 

2. Forma plurinervia. (Taf. Ill, Fig. 1; Taf. VIII, Fig. 1.) 

Ist ziemlich lang gestielt, langlich elliptisch bis breit clliptiscb, an der Basis und Rpitze verschmiilert, am 

Rande entfernt stumpf geziibnt. Auf einem 119 mm langen iiber dieBlattmilte hinaus hervortretenden geraden 

Primarnerv vertheilen sich jederseits bis 11 Seeundarnerven. Diese sind von der Basis bis zur Mitte der 

Lamina mehr oder weniger stark divergirend gebogen, von da an bis zur Spitze aber fast geradlinig. Hire 

Ursprungswinkel variiren zwiscben 30° und 45°.  >Sie vcrlaufen nicht in die Randzahnc,  sondern  biegen 

1 Dieso Homologie reicbt sicher bis ins Ober-Mioeihi zuviiek; denn in den Schichten von Wiesenau im Lavantthale (Kiirn- 
ten) mit Acer trilobatum, 1'lancra Umjeri, Ilex stenophylla und Woodwanlia Roesaneriana haben sich sieben Stiick sehr gut erhal- 
tene Bliitter von F. Feroniae vorgefunden, unter denen drei mit Bestimmtheit als endstiindige nnd zwei als mittelstiindige 
Blatter des Kurzsprosses bezeichnet werden konnen. linger bildete diese Fossilien in der Sylloge pi. foss. Tat'. 4, Fig. 7—13 
als „Ulmus quercifolia" ab. 
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14 Constantin v. Kitingshausen unci Franz Krasan, 

unmittelbar vor denselben nach aufwarts ab, um mit dem Tertiarnetz zu anastomosiren. Die verbaltnissmassig 

stark hervortretenden Tertiiirnerven entspringen an der Aussenseite der Secundaren am oberen Tbeil der 

Lamina stets unter spitzen, am unteren Theil zuweilen aueb unter Winkeln, die 90° nahezu erreichen, durch- 

laufen mehr oder weniger geschla.ngelt die Secundarsegmente und entsenden an der oberen Hal ft e (les 

Blattes scbiefwinklig, an der unteren, aber meist reclitwinklig zablreiclie quateniiire Nerven, die unter einan- 

der anastomosirend ein aus 4—5-eckigen im Umrisse rnndliclien Maschen zusammengesetztes Nctz bilden; 

letztcres scbliesst ein noch viel feineres quinternares ein. Dieses, namentlieh das mehr breitbliitterige 

(Taf. VIII, Fig. 1) Formelement ist identiscb mit dcmjenigen, welches linger als F. Deucalionis benannt und 

in der Chlor. prot. auf Taf. 27, Fig. 5, 6 abgebildet hat. Entspricht gewissen Ubergangsstufen zwischen der 

Normalform des Blattes von F. sihatica und dem Normalblaft von F. ferrugima Ait. (Taf, VII, Fig. 8) Nord- 

amerikas, ist ziemlich schwankend und nahert sich bald der einen, bald der anderen Grenzforrn. Sehr 

variabel erscheint insbesondere die Berandung, indem die Lamina bald gar keine, bald sehr dentliche und 

zahlreiche kleine Zahne anfweist. Ungcmein haufig findet sicli die f. plurinervia, resp. F. Deucalionis, im Unter- 

pliocan von Senigaglia, wie wir aus den mehrfachen Abbildungen von Massalongo (1. c. Taf. 21, Fig. 18; 

Taf. 25, Fig 5; Taf. 30, Fig. 9; Taf. 36, Fig. 8, 13) entnehmen konnen. Dagegen ist die Form Taf. 36, Fig. 1 

(F. ambigua Mass.) als Ubergang zu I''. Antipofi Heer und die Form Taf. 30, Fig. 10 (/<'. betulaefolia Mass.) 

als Ubergang zn F. attenuata Ludw. zu betrachten. F. Marsillii Mass. Taf. 9, Fig. 19 entspricht dem Typus 

der echten F. ferruginea (auf unserer Taf.VU, Fig.8). Was von Heer in der Fl. foss. arctica als F. Deucalionis 

Ung. abgebildet und beschrieben wurde, weicbt grosstentheils von der Unger'schen Form dieses Namens (1. c.) 

merklich ab. Es sind dies Gebilde, die zwischen dem Typus der F. ferruginea Ait. und dem der F. Antipofi 

Heer schwanken, zum Theile unter Annaherung an F. sihatica (Normalblatt) und an F. Feroniae Ung. (Man 

vergl. z. B. Naehtr. zur foss. Fl. Gronl. Taf.4, Fig. 3); sic sind fast an alien bisher bekannt gewordenen Funcl- 

orten von Tertiarpflanzon im hohen Norden (Gronland, Spitzbergen, H. I. Alaska) nachgewiesen. 

3. Forma cordifolia (Taf. Ill, Fig. 2). 

Besitzt eine kurzgestielte, rundlich-elliptiscbe, an der Basis herzformige, an der Spitze rasch verscbmalerte 

am Rande undulirte Spreite. Ein bis zu seiner Mitte hervorfretender, etwa 50mm langer Primarnerv entsendet 

jederseits sieben bis acht Secundiire, von dencn die untersten mit ein bis zwei, seltener drei Aussennerven 

versehen sind. Die feinen Tertiaren gehen von beiden Seiten der Secundaren unter nahezu rechtem "Winkel ab. 

Das Netz gleicht dem der Normalform. Schliesst sich an die an der Spitze des Sommerschosslings stehende 

Herzform des Blattes an, erscheint stets nur an der Basis des im Fnihjahr daraus hervorgehenden Sprosses, 

hat jedoch nie den Charakter eines verkiimmerten Niederblattes. An den Asten der Baumkrone selbst komrnt 

nie die f. cordifolia zur Entwicklung, sie ist nur der Strauchpflanze und den alteren, zwei- oder melirjahrigen 

Stockschosslingen eigen, ist aber ein allgemein verbreitetes Formelement der Buche, besonders haufig, wo der 

Baum ofteren Verstiimmlungen ausgesetzt ist. Nahezu identisch mit der I'', cordifolia Heer aus dem Unter- 

tertiar der Haseninsel in Gronland (Heer, Fl. foss. arctica, Bd. VII, Taf. 92, Fig. 1), da derUmstand, dass 

die lebende Form zwei oder drei Secundarnerven weniger hat, keinen wesentlichen Untcrschied bedingt. 

4. Forma crenata (Taf. Ill, Fig. 3—5). 

Verbaltnissmassig lang gestielt, elliptisch eiformig oder rundlicl), an der Basis und Spitze wenig ver- 

schmalert oder abgeruudet, am Rande deutlich gekerbt; die Kerben sind aber so flacn, dass sie kaum ttber die 

Contour des Blattes hinausragen. Auf einem 46—12mm langen, iiber die Mitte der Lamina hinaus stark her- 

vortretenden Primarnerv ve'rtheilen sich sechs bis neunSecundiire; diese laufen geradlinig oder nur sehr wenig 

gebogen bis zu denBuchten zwischen den Kerben, um dann plolzlich den Rand entlang abzubiegen; Die Ter- 

tiarnerven treten nicht scharfer hervor, als bei dem Normalblatte, und gehen von der Aussenseite der Secun- 

daren unter spitzen Winkeln, von der Innenseite aber vorherrschend unter 90 ° ab. Die Netzbildung ist wie bei 

den obigenFormen. Bisweilen ist die Basis der Lamina modificirt durch Verbreiterung, und nahert sich das Blatt 

der f. cordifolia, namentlieh durch die Aussennerven am grundstandigen Paar der Secundarnerven, wie z. B. 
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Beitrage zar Erforschuncj der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 15 

in Fig. 5. In der Beschaffeaheit des Randes und in der Richtung der Secundaren entspricht das vorliegende 

Formelement der F. crenata Bl. (d. i. F. Sieboldi Endl.) ans Japan und der chilenischen F. procera Poepp. 

(Taf. VIII, Fig. 12); nur sind bei letzterer die Kerben gezabaelt und ist die Zahl der Secundaren grosser, die 

Richtung der von denselben abgebenden Tertiaren beiderseits rechtwinkelig und das Adernetz sehr engmaschig. 

Forma crenata unserer enropaischen Bucbe zeigt sicli inVorlaufern, und zwar unter Deformationserscheinungen, 

zuerst im Ober-Miocan der Wetterauer Braunkohlenformation; dcnn das von Ludwig auf Taf. 32, Fig. 6 (Foss. 

Pfl. aus der mittl. Etage der Wetterau-Rheinischen Tertiarformatioa, 1859) als Alnus insueta abgebildete Blatt 

gebort obne Zweifel zu Fagus, da nur bei dieser Gattung, und zwar bei f. crenata, so wie audi bei einigen 

Arten der Section Nothofagus, eine solcbe Berandung mit geradea, zu den Buchten fUbrenden Secundarnerven 

beobacbtet wird. Weiters kommt die f. crenata aucb an F. silvatica in den pliocenen Kalktuffen von Val d'Amo 

im Toscaniscben vor, wie aus den Abbildungen auf Taf. 1, Fig. 19, 20 (Gaudia, Contrib. a la fl. loss. 

ital.)  zu ersehen ist.   Auch selbst eine Form der F. Antipofi Heer (Fl. foss. alaskana, Bd. II, Taf. 8. Fig. 1) 

kann bier erwahnt werden, insofern als man  eine Aadeutung 

findet. 

von  buchtenlaufigen Secundarnerven  daran 

An die in Bede stebende Blattform eiinncrn aucb F. Ounnii Hook. (Taf. VIII, Fig. 7) von Tasmanien 

und F. antarctica Forst. (Taf. VII, Fig. 19—21) von Feuerland in Stidamerika, wenn aucb die Dimensionen 

der Lamina und die Zabl der Secundaren bei diesen sebr reducirt sind. Das kurz gestielte Blatt von F. Gunnii 

ist rundlicb oder breit-eiformig, an der Basis abgescbnitten oder fast herzformig, an der Spitze abgerundet 

stumpf oder ausgerandet. Auf einem nur 11 — lb mm langen, stark bervortretenden Primarnerv vertheilen sich 

jederseits nur 4—6 Secundarnerven, welcbe zu den Bucbtcn des einfacli gekerbten Randes laufen, um sich 

daselbst ebenso zu verhalten, wie bei F. silvatica f. crenata. An den beiden grundstiindigen Secundaren ent- 

springen Aussennerven, wodurcb die Ahnlichkeit mit dem Blatte Fig. 5 des genaunten Formelementes noch 

erhoht wird. Die Tertiaren entspringen am oberen Theil der Lamina von der Aussenseite, am unteren aber 

von beiden Seiten der Secundaren unter spitzen Winkeln und begrenzen ein wenig entwickeltes Netz. Das 
Blatt von F. antarctica ist langer gestielf, elliptisch-eiformig oder rundlicb, an der Basis abgeschnitten-stumpf 
oder fast herzformig, am Rando mehr oder weniger deutlich doppelt-gekerbt, an der Spitze abgerundet- 

stumpf. Von einem 10—18 mm langen nur an der Basis hervortretenden, meist geschlangelten, in seinem Ver- 

lauf sclmell verfeinerten Primarnerv entspringen jederseits 4—6 den Hauptbuchtcn zulaufende Secundar- 

nerven, welcbe bald eine Strecke vor dem Rande, bald unmittelbar an den Buchten gabeltheilig sind (so bei 

der VarietSt bicrenata, Fig. 21). Die Gabelaste vereinigen sich zu Schlingenbogen, aus welchen Astchen fiir 

die Kerben abgehen. Die Tertiaren entspringen unter verschiedenen Winkeln und bilden ein ziemlich ent- 

wickeltes Netz. Das Blatt der F. betuloides Mirb. (Taf. VII, Fig. 10—14) unterscheidet sich von dem der vor- 

hergehenden zwei Buchenarten nur durch folgende Merkmale: es ist klirzer gestielt, steif lederig, undeut- 

lich doppelt-gekerbt; die Secundarnerven sind feiner, fast schlaugelig und ihre Theilung vor dem Rande ist 
mehr unregelmassig. 

5. Forma dentata. (Taf. VI, Fig. 5, G; Taf. VII, Fig. G.) 

Die Randzahne sind sehr gross und einander wenig genahert, wodurch sich das Blatt dem der Fagus fer- 

rugiuea bald mehr, bald weniger eng anschliesst. Auf einem im Mittel 70 mm langen Primarnerv vertheilen 

sich jederseits 7—10 Secundarnerven; dieselben treten naeh einer kurzen Biegung in die Zahne ein, deren 

Spitzen sie meist erreichen. Die Tertiarnerven entspringen an der Aussenseite der Secundaren durchaus 

unter spitzen Winkeln, an der Innenseite aber am oberen Theile der Lamina unter 90°, am unteren unter 

spitzen Winkeln. Im Ubrigen gleicht das Blatt der Normalform und erscheint auch nie vereinzelt an einem 

Baume, pflegt auch nicht eine bestimmte Region an demselben einzunehmen, sondern vertheiit sich in bomo- 

typischer Gleichforniigkeit iiber die gauze Baumkrone, wornach eine eigene Varietat der Bucbe als F. silva- 

tica var. dentata unterschieden werden konnte. Allgemein verbreitetes Formelement, das sich in Bezug auf 

Umrisse haufig auch der F. cordifolia nahert, wobei in gleicher Weise die charakteristischen zwei oder drei 
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16 Constantin v. Ettingshausen und Franz Krasan, 

Aussennerven an den nnteren Secundaren liervortreten. Anklange an F. dentata flnden sich sclion im Unter- 

tertiar Gronlands. Vergl. z. B. Heer, Fl. foss. arct. Bd. VII, Taf. 95, Fig. 9. 

Das Normalblatt der F. ferruginea, dem f. dentata unserer Buclie bisweilen sebr Jibnlich ist, f. pluri- 

nervia mitunter fast bis zur Identitat gleicht (man selie Taf. VII, Fig. 8), bat einen grobgezahnten Band, 

13—14 gcradlinige, unten divergirende Secundarnerven jederseits eines 110 mm langen Primaren; die Tcr- 

tiaren entspringen am obcren Theil der Lamina von beiden Seilen der Secundaren, am unteren aber nnr an 

der Aussenseite derselben unter nabezu 90°, sonst unter spitzen Winkeln. Der Form F. silvatica f.plurinervia 

und der F. ferruginea entspreclien folgende nach Heer's Auffassung zu F. Deucalionis zu zahleude fossile 

Bucbenblatter: 1. Die in der Fl. foss. arct. Bd. VI, Nachtr. Taf. 4, Fig. 2, 3 abgebildetcn Blatter von Atane- 

kerdluk; 2. F. ambigua Massal. 1. c. Taf. 36, Fig. 1; diese zeigt jederseits 11—12 Secundarnerven, doch 

kaum die Zahnung der Normalform der F. ferruginea; 3. F. betulaefotia Massal. 1. c. Taf. 30, Fig. 3, 10 hat 

die gleiche Zahl von Secundarnerven und den Rand der f. dentata; 4. das als Cissus ulmifolia Massal. 1. c. 

Taf. 36, Fig. 8 bestimmte Blatt; 5. F. Gussonii Massal. 1. c. Taf. 25, Fig. 5; 6. F. Marsilii Massal. 1. c. 

Taf. 9, Fig. 19; Taf. 21, Fig. 18 mit 12—15 Secundarnerven und gezahntem Rand; 7. F. Deucalionis Massal. 

1. c. Taf. 30, Fig. 9 mit 10—12 Secundaren jederseits und Zahnung wie bei f. dentata ungefahr, wahrend 

F. Chierici Massal. 1. c. Taf. 32, Fig. 5 aus derselben Fossilfiora ganz und gar der Normalform des europai- 

schen Buchcnblattes entspricht. 

6. Forum oblongata (Taf. VIII, Fig. 2—5), 

hat langliche oder langlich-elliptische ganzrandige, an der Spitze kurz verschmalerte, an der Basis sturnpf- 

liche Blatter; gewobnlieh befindct sich die grosste Breite etwas iiber der Mitte der Spreite; die Zahl der 

Secundaren ist, sowie auch deren Vcrlauf, nicht anders als bei der Normalform der F. silvatica, uur riicken 

die unteren weiter auseinander und sind niemals divergirend; das Geader ist normal. Charakteristisch ist der 

gleichmassig verlaufende ungetlieilte, sehr schwach bewimperte Rand der Spreite; zu den Eigenthiiinlich- 

keiten dieser Form gehort es auch, dass die Secundarnerven haufig einander paarig gegeniiber stehen. 

Man findet die f. oblongata an niederen Strauchindividuen, namentlich solchen, welche oftcrs gestutzt wei- 

den, stellenweise. Sie schliesst sich unmittelbar an F.Antipofi Heer aus dem Untertertiar des hohen Nordens 
an; im Wesentlichen unterscheidet sie sich nur durch eine geringere Zahl von Secundarnerven von der- 

selben (da F. Antipofi nicht immer bogig convergirende Secundaren hat); haufig geht sie in f. plurinervia 

und noch haufiger in f. macrophylla iiber. Unserer f. oblongata gleicht das von Heer in der Fl. foss. arct. 

Nachtr. zur mioc. Fl. Gronl. Bd. Ill, Taf. 3, Fig. 12 als F. Deucalionis bezeichnete Blatt der Tertiarflora von 

Gronland in auffallender Weise. Uberhaupt nennt Heer manches Blattfossil, das man recht gut zur f. oblon- 

gata oder zur f. plurinervia ziehen konnte, F. Deucalionis, so z. B. auch jenes Taf. 7, Fig. 8 der Fl. foss. 

alaskana. 

7. Forma niacrophyUa (Taf. VIII, Fig. 6). 

Im Allgemeinen der vorigen ahnlich, die Blattspreite ist aber am Grande breiter und nimmt grossere 

Dimensionen an. Der Rand ist selten ganz ohne Zahne oder sonstige zahnartige Ausbiegungen; kraftiger 
treten die Tertiarnerven hcrvor; nicht selten sind ein oder zwei Aussennerven am Grande der Lamina. Uber- 

gange zwischen dieser und der vorbergehenden Modification sind sehr haufig. Dieses Formelement verbreitet 

sich iiber die unteren Aste der Baumkrone in geschlossenem Waldwuchs, doch nnr auf sehr fruehtbareni 

Boden. Schon im Miocan und wahrscheinlich noch frilher war der Typus der f. macrophylla im Norden ver- 

treten. Heer bildet in der Fl. foss. alaskana auf Taf. 8, Fig. 2 ein, allerdings nicht vollstandiges, Blatt dieser 

Form von sehr grossen Dimensionen ab, das, obschon es ungefahr 20 cm Lange und 11 cm Breite besitzt, 

doch unzweifelhaft den Buchencharaktcr an sich tragt. Auch bei Gleichenberg (Pliociin) bat man dieses Form- 

element gefunden; auf Taf. 2, Fig. 8, 10 gibt Unger in seiner „Foss. Flora von Gleichenberg" zwei Abbil- 

dungen von Blattfossilien, welche jeden Zweifel ausschlicssen. Es sei nur bemerkt, dass Fig. 10 vollkommen 

dem Fagus-Blsitt zu entsprechen scheint, welches Ludwig (1. c.) auf Taf. 32, Fig. 7 dargestellt hat und das 
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Beifriige zur Erforschung der ataristischen Formen an lebenden Pflanzen. 17 

dem Ober-Miocan der Wetterau-Rbeinischen Brauiikohlenformation angehort. Zu F. Antipofi bildet f. macro- 

phylla gleicbfalls unterkennbare Ubergange. Es ist jedenfalls ganz sicher, dass sie sclion in der Urzeit da 

war, lange vor dem Pliocan, indem sicli die Spuren unserer heutigen F. silvatica weit zurlick bis in das Alt- 

tertiar des kohen Nordens verfolgen lassen. 

Wahrcnd F. Autipofi Fleer 1. c Taf. 3, Fig. 1—3 und Taf. 7, Fig. 5; Taf. 6, Fig.8 aus der fossilen Flora 

von Saelialin mit 14—18 Secundarnerven jederseits und ganzem, selfen entfemt-gezahneltem Rande, noch eine 

grosse Formverwandtschaft zu F. ferruginea und F. silvatica einerseits und zur vorweltliclien F. Deucalionis 

andererseits verrath, entfernt sicli F. ulmifolia Ett. (Tertiarfl. von Neu-Seeland, Taf. 4, Fig. 4, 5) und nament- 

lich F. Ninnisiana Ung. aus derselben fossilen Flora melir von diesem Typus. Die Secundaren, in grcisserer 

Zabl vorhanden, sind fast dnrchaus convergirend gebogen, bei ersterer Art oft buchtenlaufig, aber zum Theile 

aucb zahnlaufig, bei letzterer stets zahnlaufig, jedocb sind bier viele Zwischenzahne vorhanden; hierdurcb 

nahert sicli/*1. ulmifolia einigermassen derjP. silvatica f. crenata xm&.F. Ninnisiana der F. Feroniae. Es kann nicht 

geleugnet werden, dass sogar die Kreidebuche, namentlich F. polyclada Lesq. (1. c. Cretaceous Fl., Taf. 5, 

Fig. 6) mit elf bis zwolf Secundaren jederseits, eine auffallende Annaherung zur F. ferruginea und F. silvatica 

plurinervia erkennen lasse. 

8. Forma duplicato-deutata, 

wurde bereits in der vorigen Abhandlung beschrieben, bier fiigen vvir in Taf. V, Fig. 1, 8; Taf. VI? Fig. 10 

und Taf. VII, Fig. 7 die Abbildungen noch einigcr Exemplare bei. Von den jetzt lebenden Bucben eriimern 

an diese Form einigermassen die Blatter von F. obliqua Mirb. (F. australis Poepp.) Ett., Blattskel. d.Apetalen 

1. c. Taf. 8, Fig. 3—5. Von den fossilen Bucben nahern sich derselben vor alien F. Feroniae Ung. aus den 

fossilen Floren von Bilin, Leoben; Schonegg, Schossnitz und der nordamerikaniscben Tertiarformation (Les- 

quereux 1. c. Taf.19, Fig. 1—3). Hieher geboren audi die von Goeppert als Quercus attenuata bezeichneten 

Blatter von Schossnitz (vergl. 1. c. Taf. 8; Fig. 4; 5). Bemerkenswerth ist nicht minder die Ahnlichkeit der 

genannten Form der F. silvatica einerseits und der fossilen F. Feroniae andererseits mit F. Benthami Ett. und 

F. Hookeri Ett. der australischen, ferner mit F. Nelsoniea Ett. der neuseelandischen fossilen Flora. 

B. Am anormalen, aus Adventivknospen im Laufe des Monates Mai hervorbrechenden Triebe, an offer 

gestutzten oder sonstwie verstiimmelten Baumeii. 

0. Forma curvinervia (Taf. Ill, Fig. 9, 10; Taf. IV, Fig. 3, 4; Taf. V, Fig. 9; Taf. VI, Fig. 2, 4 und 

Taf. VII, Fig. 9). 
Liinglich-elliptisch, meist lang gestielt, unbewimpert. Charakteristisch sind die 6—7 bogenformig con- 

vergirenden netzlaufigen Secundarnerven, die ein ziemlich grobes, bald mehr, bald weniger iiber die Blatt- 

flache hervortretendes Tertiarnetz bilden und einen anderen Typus darstellen als beini Normalblatt. TJber- 

einstimmend mit einigen von Goeppert als Quercus bestimmten Blattformen der Pliocanflora von Schossnitz 

(1. c. Taf. 7, Fig. 3, 4 als Q. platyplujlla).  Es war also anch dieses Formelement schon in der Urzeit da. 

C. Am Sommertrieb, der sich im Laufe der Monate Juni uud Juli entwickelt. 

10. Forma nervosa (Taf. Ill, Fig. 6, 7; Taf. V, Fig. 10; Taf. MI, Fig. 1). 

Herzformig, oder rundlich, kurzgestielt, unbewimpert; Secundarnerven 4—6, oft mit kleineren dazwi- 

schen, ungleichmassig, bogenformig, netzlaufig und in ein verworrenes Tertiarnetz iibergehend, das an der 

Unterseite ein stark hervortretendes Relief bildet. Dieses Formelement erscheint an den einjahrigen Stock- 

ausschlagen allgemein, an den Asten der Baumkrone kommt es nur nach bedeutenderen Verstiimmelungen 

(Amputationen, Windbriichen u. dgl.) vor. YYir ziiblen hieher das Blattfossil aus dem Pliocan von Gleichenberg, 

Carpinites macrophyllus Ung. (1. c. Taf. 3, Fig. 5), wiewohl mehrere kleine Zahne zwischen den Endungen 

der Secundarnerven sichtbar sind, da nainlich bei den Bucben desTertiar im mittlerenEuropa eine solcheBeran- 

dung nichts Seltenes ist. Aueh die als Cercis Virgiliana (von Massalongo) beschriebene Blattform aus dem 

altereuPliocan von Senigaglia (I.e.Taf.9, Fig.21) lasst sich mit unserer f. nervosa der gememenWaldbuche am 

Denkschriften der mathem.-uaturw. Gl.  LV. Bd. 3 
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18 Constantin v. Ettingshausen and Franz Krasan, 

besten vergleichen. Allerdings mag bei ersterer das Geader kein so starkes Relief gebildet baben; allein das 

Blatt scheint dem ersten Trieb anzugehoren, wie das auf unserer Taf. VI, Fig. 8 abgebildete, das der Basis 

eines kraftigen Friihlingssprosses entnommen ist. Die Herzform, die sich an der Spitze des Sommerschoss- 
lings, bei echten Stocktrieben auch am Grunde dcsselben entwickelt, geht bekanntlich auf den Friihlingstrieb 

des folgenden Jahres ilber, erscbeint aber bier (als f. cordifolia) nur zu unterst am Sprosse, wobei sich die 

Umrisse der f. nervosa mit der Nervation des Normalblattes combiniren; doch zeigen sich daran als standiges 

Attribut auch die zwei oder drei Aussennerven an den kraftigen unteren Secundaren. Die Blattform, welche 

Goeppert in der tertiaren Flora von Schossnitz in Taf. 7, Fig. 1 abgebildet hat, entspricht vollkommen 

diesem Formelemente. 

11. Forma sublobata (Taf. Ill, Fig. 8; Taf. V, Fig. 11—13). 

Ungleicbmassig buchtig gezahnt, am Grunde mehr oder weniger berzformig, mit 4—G derberen, oft 

gabelig getheilten und mit Aussennerven versehenen Secundaren, die von einer dickcn, meist winkelig 

geschlangelten Mitielrippe bogenformig ausgehen und in den Lappenzahnen endigen. Structur derb, fast 

lederig; das Tertiarnetz und das quaternare Geader engniaschig, aber im Belief unterseits kraftig hervortre- 

tend. In der Pliocanflora von Schossnitz finden sich melirere Blattfossilien, deren Form mit der vorliegenden 

zu identificiren ist, so insbesondere (Goeppert 1. c.) Taf. 7, Fig. 5 als Quercusplatanoides und Taf. 8, Fig. 9 

als Q. rotundata Goepp. — Alnites lohatus ling, aus dem Pliocan von Gleiehenberg (1. c. Taf. 2, Fig. 6) 

gehort sehr wahrscheinlich ebenfalls Metier. 

Bisweilen verlaufen die bogenformigen Secundaren ungleicbmassig, schlangelig und verlieren sich vor 

dem Bande in dem lockeren weitmascbigen Adernetz, was eine merkliche Abweicbung von clem Typus der 

f. sublobata bedingt. Ludwig's Abbildung von seiner Quercus Reussiana aus dem Ober-Miocan (dem Litori- 

nellenkalk) der Wetterauer Braunkohlenformation (1. c. Taf. 32, Fig. 5) stimmt mit den von uns auf Taf. V, 

Fig. 10—12 und Taf. VI, Fig. 3 abgebildeten Blattformen derBuche so sehr iibcrein, dass wir hier eineZusam- 

mengehorigkeit annehmen konnen. 

12. Forma attenuata (Taf. VI, Fig. 2, 7; Taf. VII, Fig. 4, 5 [auch am Zweig auf Taf. IV, Fig. 8], doch 

gehoren hieher nur die schmaleren, langer zugespitzten Blatter). 

Meist langgestielt, von kleineren Dimensionen, lanzettlich lang-zugespitzt, mit 6—8 ungleichmassigen 

verkiirzten, unter sehr spitzen Winkeln bogig emporsteigcnden Secundaren, die tbeils in undeutlicben stum- 

pfen Zabnen, theils vor dem Rande umbiegend endigen. Das Geader ist unterseits hervortretend und wie bei 

der vorigen Form vom normalen merklicb abweichend. Wie f. sublobata allgemein verbreitet, doch nur 

stellenweise in besonders typischer Wcise ausgebildet, scbliesst sich diese Form unmittelbar an die F. atte- 

nuata Ludw. aus den alteren, ungefahr der Aquitan-Stufe entsprechendcn Tertiarschichten der Wetterau- 

Rhcinischen Braunkohlenformation (I.e. Taf. 37, Fig. 1—5) an. Manche Blatter sind eigentlich nur durch 

eine geringereZahl von Secundarnerven von den fossilen cinigermassen zu unterscheiden, da die Grosse auch 

bei diesen schwankend ist, ahnlich wie die Randzabnung. 

13. Forma parvifolia (Taf. IV, Fig. 5—7; Taf. V, Fig. 3—6). 

Verrath eine grossere oder geringere Annaberung zu mehreren Arten der siidlicben Hcmisphare, als 

F. Cunninghami Hook., Taf.VIII, Fig. 8—11 von Australien, F.fusca Hook., Taf. VIII, Fig. 23—26 von Neu- 

Seeland, F. Dombeyi Mirb., Taf. VII, Fig. 15—18 von Chili, denen sich weiter F. Menziesii Hook., Taf. VIII, 

Fig. 13—17 und noch ein paar andere Arten von Neu-Seeland anreihen. Diese Buchen constituiren durch ihre 

eigenartigen mannlichen Bluthenstande, durch die blattiormigen Schuppen der Cupula und durch die im 

Knospenzustande ungefalteten Blatter eigentlich eine eigene Section, vielleicbt auch eine selbststandige Gat- 

tung, Nothofagus] doch finden sich nichtsdestoweniger Bertihrungspunkte mit der europaischen Buche, und 

die Analogie wird urn so lcichter Verstandniss finden, wenn man die ziemlich stark ausgesprochene tjberein- 

stimmung der J1, silvatica f. parvifolia mit den fossilen F. Muelleri Ett. und!'T. celastrifolia Ett. der australischen 

Terti.i'rflora, wclclie die muthmasslichen Ahncn jener lcbendcn Arten er.thalten, in Erwagung zieht. 
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Beitriige zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pfianzen. 19 

• 

F. silvatica f. parmfolia besitzt ciu bald kttrzer, bald linger gestieltes eiformiges, elliptisches oder rhom- 

boidisches, am Rande klein-gezahntes oder undeutlicli gezahnelfes Blatt, das nicbt selten an Umrissen und 

Dimensioiien dem von Vaccinium Myrtillus vcrgleicbbar ist. Der Rand zeigt hin und wieder, wie z. B. in 

Fig. 6, 7 eine Andentung von doppelter Zahnung. Von einem 10—35 mm langen hervortretenden Primarnerv 

entspringen jederseits 3—7 geradlinige oder wenig convergirende, selten an der Basis divergirend gebogene 

Secundaren, welcbe bald in den Zabnen cndigen (Taf. IV, Fig. 5, 6), bald wie gewohnlich bei F. silvatica vor 

denselben nach aufwarts abbiegen; die Tertiarnerven entspringen fast durcbaus von der Aussenseite der 

Secundaren unter spitzen und von der Innenseite unter rechten oder stumpfen Winkeln. An den grundstan- 

digen Secundaren oder den nachst oberen kommt es nicbt selten zur Bildung von starker bervortretenden Ter- 

tiar- oder Aussennerven. Die Netzbildung weicbt in der Kegel von der normalen der F. silvatica betrachtlich 

ab, es ist auch die Entfaltung des Geaders eine weit geringere und in einigen Fallen, z. B. Taf. V, Fig. 5, 

erscbeint das Netz wegen der mebr gescblangelten und unregelmassig verastelten Tertiarnerven einigermassen 
vcrworren und gleicbt auffallend dem der F.fusca (vergl. Taf. VIII, Fig. 24). 

F. Ciinninghami zeigt eine der F. silvatica f. parvifolia und anderen Abanderungen weniger ahnliche Ner- 

vation (vergl. Taf. VIII, Fig. 9—11 mit Taf. V, Fig. 3—6). Der Stiel ist kurz, der Rand meist doppelt-gekerbt; 

auf einem 10—18 mm langen, nur an der Basis bervortretenden Primarnerv vertheilen sicb 4—5 feine ein- 

fache oder gabeltheilige Secundare, die den Kerben zulaufen, in denen sie oder ihre Astchen endigen; die 

Tertiiiren geben von beiden Seiten unter versebiedenen Winkeln, vorlierrschend aber unter 90° ab und ver- 

zweigen sicb unregelmassig, um ein sparlieh entwickeltes Netz einzuscbliessen. 

F.fusca stimmt in der Blattform zwar, wenn auch nicbt durcbgebonds, so docb in mancben Eigen- 

schaften merklicb mit F. silvatica f. parvifolia und mancben auderen Blattern des zweiten Triebes (vergl z. B. 

das Geader des Blattes Taf. VII, Fig. 9 mit dem des Blattes der F.fusca Taf. VIII, Fig. 24) uberein. Die Spreite 

ist kurzgestielt, am Rande einfacb- oder doppelt-gezalmt; aus einem 23—32 mm langen, an der Basis ber- 

vortrelenden geraden oder gescblangelten Primarnerv entspringen jederseits 4—6 an der Basis oft divergirend 
gebogene, im Ubrigen gerade oder etwas convergirende Secundarnerven, die bin und wieder gabeltbeilig 

oder mit Aussennerven verseben sind; die Tertiiiren entspringen von beiden Seiten der Secundaren unter 

nabezu recbtem Winkel und verzweigen sicb unregelmassig, ein Net/, bildend, das sicb von jenem der vor- 

liegenden Form der europaiscben Waldbucbe nicbt wesentlich unterscbeidet.' 

Es sind also, die zablreicben Combinationen (Ubergange) nicbt mitgerecbnet, 13 wobl unterscbeidbare 

Formen, die den Blattformenkreis dovF. silvatica zusammensetzen. Von diesen reicben die meisten weit in die 

Urzeit zuriick. 

In der Form Taf. V, Fig. 3—6 nShert sicb das Blatt aus dem zweiten Trieb auffallend der F.Muelleri Ett. 

aus dem Eoctin von Vegetable Creek in Neu-Siid-Wales  (Ettingsb. 1. c. Taf. 10, Fig. 3—7).   In der Form 

1 Wir lassen nock die kuize Bescbreibnng der mit den Formelemonten der F. silvatica am wenigsten iibereinstimmenden 
Arten der siidlicken HemisphJire folgen. — F Dombeyi. Aus einem kurzen Stiel gekt ein 1G —10 mm langer an der Basis her- 
vortretcnder geradliniger Primarnerv in die Lamina ttber, weleker jederseits 4 —G am Biattgrund meist etwas divergirende, 
im ubrigen Verlauf aber scbwack convergirend-bogige Secundarnerven entsendet; diese laul'en, an ihrem Bnde meist gabel- 
spaltig oder astig und oft mit Aussennerven versehen, den ungleichen oder doppelten Kandziihnen zu; die unter versebie- 
denen Winkeln abgehenden Tertiarnerven verzweigen sicb unregelmassig und begrenzen ein reich entwickeltes hervortrcten- 
des engmaschiges Netz. — F. Menziesii ist gekennzeichnet (lurch cine kurzgestielte, ruudlich dreieekige Blattform, wclche 
hin und wieder audio von/''. Ounningkami eriunert, aber eine noch mehr stumpfe, abgeschnittene Basis besitzt; der Rand ist 
ungleichuiiissig tief-, beinahe lappig-doppelt gekerbt; der sehr feine, meist etwas geschliingelte, an der Basis kaum hervor- 
tretende, nacli oben schnell abnohmende Primarnerv ist nur 7—13 mm lang und entsendet 4 — 5 sehr feine Secundiiri.erven 
jederseits, welche ungetheilt oder gabeispaltig und wenig convergirend gebogen zu den Kerben laufen; die Tertiiiien ent- 
springen von beiden Seiten der Secundaren unter nahezu recbtem Winkel und begrenzen ein Netz, das wold viel mehr eng- 
maschig ist, als das von F. silvatica {.parvifolia. — F. diffortioides und F. Solandri (Taf. VIII, Fig. IS—22) gleichen im Geader 
der F. Menziesii, haben jedoch cine eiformige oder elliptische ganzrandige Lamina und unterscheiden sich nur in der Behaarung 
merklicb von einander; wegen ihrer geringen Dimensionen schon lassen sie kaum den Buchencharakter crkonnen; man kiinntc 
sie ehor mit dem Blatt eines Thymus oder einer Mentha I'alejium vergleichcn. 
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20 Gonstantin v. Ettingshausen und Franz Krasan, 

Taf. Ill, Fig. 1 (f. plurmervia) nahert sich unsere Buche der nordamerikaniscken F. ferruginea Ait.; diese 
finden wir aber schon im alteren Tertiar im aussersten Osten Asiens, nordlick von Japan, angedeutet; ver- 

gleichen wir aber Fig. 8 auf Taf. 6 (Miocane Pflanzen von Sachalin) mit F. pristina Sap. in „Le Monde des 

plantes" p.283, so bemerken wir, dass jenes von Heer als F. Antipofi bezeichnete Blatt im Wesentlicben mit 

Saporta's Fig. 5 Iibercinstimmt: es war also das Formelement der F. ferruginea aneh bei Manosque in 

Frankreicli, in der Periode, welcbe der Aquitan-Stufe entspricht, vertreten. F. prisca Ett. aus der Kreidefor- 

mation von Niederschona in Sachsen (Ettingsh., Die Kreidefl. von Niederschona, 1867, Taf. 2, Fig. 3, 3b) 

gleicht dem Blatt auf unserer Taf. VI, Fig. 1 und Taf. VII, Fig. 9 so selir, dass wir keinen erheblichen Uiiter- 

schied aufzufinden vermogen, woraus wir naturlich noch lange niclit den Schluss zieben dtirfen, dass sich die 

Ubereinstimmung auch auf die Frucht der betreffenden „ Species" crstrecke. 

Aus diesen Thatsaclien folgt ohne Zweifel, dass sich die Formelemente niclit genealogisch aus einander 

entwickelt haben. Ein enger gegenseitiger Anschluss zweier Typen ist auch ftir den Fall moglich, dass die 

Pflanzenindividuen, an denen wir sie unterscheiden, raumlich durch Oceane oder chronologisch durch meh- 

rere Perioden von einander getrennt sind. Einen solchen unmittelbaren Anschluss finden wir nicbt nur zwi- 

schen einem Formelement der F. silvatica und dem Normaltypus der F. ferruginea, sondern audi zwischen 

dem ersteren und den fossilen australischen F. Benthami Ett., F. Muelleri Ett. und F. liisdoniana Ett., ferner 

zwischen der F. silvatica f. oblongata und der hochnordischen tertiaren F. Antipofi Heer, zwischen F. silvatica 

f. attenuata und F. attenuata Ludw. aus der Wefterauer Braunkohlcuformation, zwischen manchen Modifica- 

tionen des Sommerblattes der F. silvatica und der miocanen F. Feroniae Ung. u. s. w. Aber es ware ein ver- 

liangnissvollerlrrthum, daraus erkennen zu wollen, dass sich jederTypus der lebeiiden Buche aus dem betref- 

fenden nachst verwandten der Urzeit durch Vermittlung einfacher Descendenz entwickelt habe. Die paradoxe 

Folgerung, unsere heotige Buche sei aus mehreren vorweltlichen „Stammarten" zu verschiedenen Zeiten und 

an verschiedenen Orten hervorgegangen, widerstrebt zwar unsereru Fassungsvermogen, sie verfra'gt sich 

auch nicbt mit der uns von den ersten Erbauern dcr „Stamnibaume" iiberlieferlen Logik; allein sie sleht 

wenigstens in keinem Widerspruche mit den hier erorterten Thatsaclien. Es kommt vor Allem darauf an, was 

man sich unter „Art" oder „Species" denkt. Dagegen schliessen die mehrseitigen Ubergiinge unter den 

Formelement en die Annahme einer linear en oder genealogischen Entwicklung, wobei von einer bestimmten 

„Urform"' ausgegangen werden miisste, vollig aus. Dieselbe F. Antipofi z. B., welche nach einer Seite in die 

f. oblongata (durch die von Heer unrichtigcrvveise als F. Deucalionis bezeichnete Form) iibergeht, verliert 

sich allmalig nach einer anderen Richtung in den Typus dcr F. ferruginea, wie wir oben gesehen haben; sie 

ist aber durch Intermediarstufen auch mit der Normalform der F. silvatica verkniipft (man vergl. z. B. das 

Blatt von Svartenhuk [Fl. foss. arct. Bd.VII, Taf. 95, Fig. 10] mit dem auf unserer Taf. VII, Fig. 2 abgebil- 

deten Blatt), woraus nacli den iiblichen Anschauungen folgerichtig der widersinnige Schluss gezogen werden 

miisste, dass ein Formelement einen mehrfachen genealogischen Ursprung haben konne. 

Aus diesem Labyrinth von Widerspriichen fiihrt kein Ausweg, so lange wir uns nicht das Formelement 

als etwas von der Natur unmittelbar gegebenes (originiires) vorstcllen, ahnlich wie die Constitution der mine- 

ralischenWesen, welche nacli einem gemeinsamen Plan aus kleinsten Massentheilchen zusammengesetzt sind, 

wievvohl diese materiell sehr verschieden sein konnen. Ein Steinsalz- und ein Bleiglanzwiirfel sind demnach 

mit einander verwandt, obschon notorisch das Steinsalz nicht vom Bleiglauz (und umgekehrt) abstammt. 

Diese Verwandtschaft ist eine idee He, nicht eine genealogische; aber nichtsdestoweniger konnen wir sagen, 

dass die beiden Wesen in einer genetischen Beziehung zu einander stehen; denn ihrer Genesis liegt ein 

gemeinsamer Naturplan zu Grande, gleichsam eine Idee, welche zugleich alle diesem Krystallsysteme ange- 

horigen Korper, die auch dieselbe Molecularstructur besitzen, geineinschaftlich umfasst. Und dennoch konnen 

solche Gebilde an den entferntesten Orten und ganz unabhiingig von einander zu jeder Zeit entstehen. Auf 

diese Idee wird man immer zuriickkommen miissen, so oft von den Ursachen der iibereinstimmenden Gestal- 

tung gewisser in den verschiedensten Gegenden der Erde vorkommenden und in den verschiedensten geolo- 

gischen Perioden erzeugten Pflanzen die Bode sein wird, wobei die Annahma einer nionophyletischen , d. h. 
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Beitrage zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pfianzen. 21 

von einem Urindividuum abzuleitenden Abstamnmng auf uniiberwindliche Hindernisse stosst. Man wird natiir- 

lich die eigentliche Ursache nicht finden, man wird sicb aber gcrn mit einem wolilbegriindeten Analogon 
begniigen. 

Wir wissen, dass nur formahnliche Baume zu ciner nnd derselben Art (Species) gehoren, ebenso ist es 

bekannt, dass ein Buchenbaum der F. silvatica in den allermeisten Fallen Samen erzeugt, aus denen einan- 

der so ahnliche Baume entstelien, dass wir sie alle F. silvatica nennen. Allein die Blattgebilde eines und des- 

selben Baumes sind selir oft so different, sie sind auch so ungleichmassig von Baum zu Baum vertheilt, dass 

uns, wenn wir so jaliraus-jabrein in den Waldern mid Gehegen Musternng halten, der Speciesbegriff form- 

licli unter den Handen entschliipft. Wir wissen scbliesslicli nicht, wo die F. silvatica in der Richtung gegen 

die verwandte F. ferruginea nnd die ilir in der Blattform gleiehfalls nabestehende F. crenata aufhort; ebenso 
wenig vermogen wir eine sicliere Grenze gegen mebrere fossile Arten fesfzuhalten. 

Diese Unzukommlichkeiten in der Auffassung des Wesens unserer Bucbe sind jedoch noch das Wenigste, 

denn an solcbe Calamitiiten ist man in der Systematik schon gewohnt; ist es doch jedermann bekannt, 

dass es schliesslicli von einem gewissen Herkomnien und von dem individuellen Ermessen des Beobachters 

abhangt, ob eine ..Pflanzenform" als Species zu betrachten ist oder nicht. Hier ftthren uns aber die That- 

sachen vor eine viel schlimmere Alternative; denn wir miissen uns nun fragen: Also hat die europaische 

Buclie nicht einmal einen einheitlichen Ursprung? Ist es so oder nicht? Wie konnen wir sonst die Origina- 

litiit der Typen mit dem Factum, dass die Species sich aus ihren Formelementen zusammensetzt, in eine 

widerspruchslose Verbindung bringen? Welchen Sinn hat es, wenn wir sagen, dass ein Formelement der 

F. silvatica gegenwartig an der Buche in Japan vorkommf, dass es aber schon im Miocan in der Maingegend 

(Wetterau) ausgebildet war, ebenso im Pliocan von Senigaglia; dass ein zweitcs Element zur Eocanzeit im 

sudostlichen Neuholland existirte, ein drittes gleichzeitig in Spitzbergen und Gronland lebte, wahrend lange 

spater wieder ein anderes in Australien (Tasmanien) auftrat, u. s. w., und dass noch gegenwartig alle diese 

und noch viele andere Typen an einem und demselben Baume (in den urspriinglichen Formen sehr nahe ste- 

henden Modification en) angetroffen werden konnen, dass aber der eine Baum vomigsweise nur diese, ein 

anderer wieder andere (accessorische) Formelemente hervorbringt? 

Dieses alles hat fiir uns nur dann einen Sinn, wenn wir die Uberzeugung gewonnen haben, class die 

Collectivbezeichnung: F. silvatica oder „unsere europaische Waldbuche" ein Abstracium ist, dem von Natur 

aus nicht einmal eine begriffliche Rcalitat zukommt. Dass diese „Art" als systematische „Einheit" einiger- 

massen fassbar isf, liegt nicht in der Entstehungsgeschichte der sie zusammensetzenden Formelemente, son- 

dern in gewissen (allerdings sehr wichtigen) nebenhcr gehendenUmstanden, und zwar: 1. class fast an jedem 

Baume das Normalblatt das vorherrschende Formelement ist, 2. class die so mannigfaltigenTypen desBlattes 

doch an eine nur wenig variirendeFruchtform gebunden sind, 3. dass Europa gegenwartig durch Steppen und 

Meere von den Verbreitungsgebieten anderer i<a</ws-Arten getrennt ist. 
DieAufgabe daher, die Ascendenten unserer Buche nachzuweisen, d. h. den genealogischen „Stamm- 

baum" derselben zusammenzustellen, zerfallt, wie wir nun leicht einsehen, in eine Anzahl von Specialauf- 

gaben. Man wird verniinftigerweise z. B. nur fragen konnen: Welche Buchcnform (resp. Formelement der 

gegenwiirtigen Buche) isf der F. silvatica bei Schossnitz iu Schlesien vorausgegangen? Welche war im Plio- 

can, welche im Miocan, welche noch friiher da? Wie war die Buche bei Senigaglia in den succcssiven Perio- 
den der Urzeit beschaffen? Was lasst sich von der Tertiarbuche von Leoben (in Steiermark) und von Bilin (in 

Bohmen) sagen? Wie verhielt sich die Sache im hohen Norden, z. B. in Spitzbergen, in Gronland, Alaska? 

Wie in Australien? Man kann aber, nach den bisher aufgestellten fossilen Buchen-,,Species", nicht der Frage 

die Fassung geben: Von welcher vorweltlicheii Buclienart stammt unsere F silvatica ab? Diese Frage ist 

sinnlos, weil sie auf einer falschen Voraussetzung berulit, namiich der, dass die Arten der Pfianzen als reelle 

Dinge aufzufassen und als concrete Begriffe zu beliandeln sind, wie z. B. ein Mensch, ein Baum, wahrend sie 

doch nur Abstracta sind, auf welche sich nicht der Begriff der genealogischen Abstammuug iibertragen lasst. 

Der Irrthuin, der dem Gebraucdie des Wortes „Artabstammung" anklebt, ist iibrigons leicht zu erkliiren : bei 
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22 Constantin v. Ettingshausen und Franz Krasan, 

der Begriffsbildung gent der Mensch vom Concreten aus; wir selicn notorisch, dass cine Buche sich vermebrt, 

und glauben daher nnr zu leicht, dass dies auch von der Buchen-Art gesagt werden kann; und fiirs zweite 

sind viele Baumarten homotyp (z. B. Olea europaea, Laurus nobilis), cin Bauin ist wic der andere und die Gene- 

rationen gleichen einander seit Jahitausenden; hierdurch werden wir urn so mehr in dem Irrthum bestarkt. 

Wir werden aber im weiteren Verlaufe sehen,  dass sich die Sache bei Eichen nicht anders verhalt. Zu 

ahnlichen Resultaten fiihrt uns auch die Betrachtung der Kastanie, Erie, Pappel und anderer Gattungen. 

Mit dem Worte Entwicklung verbinden wir bekanntlich den Begriff oder eigontlich die Vorstellung 

von einer stetigen Umgestaltung, wobei die successiven Zustande unmerklich in einander iibergehen. Hie- 

bei unterscheiden wir einen Ausgangspunkt (d. i. cinen Anfangszustand) und einen Zidpunkt, resp. defini- 

tiven Zustand. In seinem reinsten oder ideellen Wesen lasst sich der Gedanke einer wirklichen Entwicklung 

nur an geometrischen Gebildcn realisiren. Denkt man sich z. B. einen Kreis efet im Zustande unendlich 

kleiner Dimensionen, und lasst man den Halbmesser allmalig an Lange zunehmen, so wachst auch der Kreis, 

wir meinen bier die Flache und den Umfang, bis zu einer Grosse heran, wo wir uns die Zunahme sistirt 

denken. Flache und Umfang entwickeln sich aus einem Minimum. Damit ist vorlaufig das Ziel erreicht. Bei 

diesem Processe entsteht die Vorstellung einer zweifachen Bewegung, indem namlich einerseits die verander- 

liche Grosse, andererseits auch das von ibr abhiingige Gebilde „in Fluss" gerath. 

Wo bei organischen Gebildcn die Hauptmomente dieses Processes nicht nachweisbar sind, kann, streng 

genommen, auch von einer Entwicklung nicht die Rede sein. Schon im anfangliclien Wesen miissen die 

Bedingungen zu alien folgenden Zustanden enthalten sein, und diese miissen sowohl unter sich als auch mit 

dem Anfangszustande in einem ursachlichen Zusammenhang stehen. Weil aber die oft im kleinsten Raume 

sich vollzichenden sprungartigen Veranderungen der sinnlichen Wahrnehmung entgeben, so kann sehr hiiufig 

uns die Anreihung der keineswegs wirklich aus einander liervorgel'.enden Zustande als etwas Continuirliches 

erscheinen. Auch sind Raum, Zeit und Mass fur uns Menschen relative Dinge. Man nchme beispielsweise 

an, einem Wesen sei es moglicb, den Erdkorper aus der Entfernung des Mondes zu schauen, ein Jahrtausend 

sei ihm so viel wie uns cine Stunde, und sein Auge iiberblicke genau alle wichtigeren Veranderungen und 

Ereignisse, die auf Erden geschehen: miisstc nicht diesem Wesen die Umgestaltung der Erdc seit unge- 

zahlten Millionen von Jahren bis zu diesem Augenblicke als ein stetiges Fliessen erscheinen? In diesem Sinnc 

ware gegen den Ausdruck „Entwjcklung der Erde" kein wesentlicher Einwand zu erheben, und selbst wean 

man diese Entwicklung mit der eines pflanzlichen Grganismus aus der Keimzelle vergleichen wollte, obschon 

in Wirklichkeit die Ereignisse nicht so unmittelbar auf einander folgen; denn durch Jahrtausende bleiben 

gewisse Theile der Erdoberflache unverandert, wahrend sich in anderen Gegenden die Neubildungen haufen. 

Auch bemcrken wir zwischen sehr vielen Ereignissen gar keinen causalen Zusammenhang, so dass wir 

unmoglich sagen konnen, dass eine ware die Folge des anderen, oder alien zusammen liege ein gemeinsames 

bewegendes Princip zu Grunde. Also nur wenn die mehr storenden als die Einsicht in die Zusammengeho- 

rigkeit der Dinge fordernden Einzelnheiten ubersehen (ubergangen) werden, einpfangen wir den Eindruck 

eines continuirlich vor sich gehenden Processes, der in sich selbst den Keim zur Entwicklung tragt. 

Ho geht es im Wesentliehen auch mit der Auffassung der Entwicklungsvorgiinge bei den Pflanzen. Wir 

konnen nicht von der Vorstellung ablassen, unsere Buche hafte sich als Species aus den Urzustanden dieses 

Typus entwickelt. Diese Denkweise hat sich derart in uns befestigt, class wir nicht anstehen, die Her* 

kunft der F. silvatka auf phylogenctischem Wegc, und iiberhaupt die Miiglichkeit der Herleitung jeder 

anderen Pflanzenart a,us fossilen Formen als einen Grundsatz zu betrachten, an dem nicht weiter geriittelt 

werden kann. Es ist dies so zu sagen ein unverausserliches Eigcnthum der Wissenschaft geworden, fiir die 

lebende Generation eine Erbschaft, wclche die dahin gegangenen wackeren Kiimpfer ihr erstritteu und trinter- 

lassen haben. 
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Beitroge zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 23 

Aber gleicliwie ein verstiindiger Landwirth, der tlas Glttck hatte, einige Hiuidert Jock an Wiesen uud 

Feldern zu erben, sicb. nicht darauf beschraukt, den neuen Besitz in seinem „Soll" und „Halben" zu regi- 

striren, sondern hinansgeht, denselben zu beschauen und zu bewerthen, um zu sehen, ob denn wirklich dieser 

Grund und Boden sicb in ertragsfahigem Znstande befindet, ob nicht etwa nnntitzes Gestein fortgeschafft nnd 

fruclitbare Erde aus der Ticfe heranfgeholt werden miisse; so werden aueh wir an jenem una von der Wissen- 

scbaft iiberlieferten Grnndsatze niit Hinblick znnachst anf F. silvatica einige Musterung halten, bevor wir die 

crforderlichen Consequenzen, die auf die Phylogenie der in Rede stehenden Gattung (sowie aucb nicht minder 

der Gatfmigen Quercus, Castanea, AIuus u. a.) Bezug haben, daraus Ziehen. 
Es ist bald gesagt: Fagus silvatica bat sicb (z. B. bei Schossnitz) aus der F. Feroniae Ung. entwickelt. 

Man mochte aber wissen, wie? denn davon hangt eigentlich der Wertb jenes Ausspruches ab, wenn wir die 

Anwendung desselben auf die Ableitung der iibrigen Arten vor Augcn haben. Das „Wie" lasst sich aber in 

unserem Falle vielleicbt ermitteln, nachdem nun einmal feststekt, dass die Formelemente original' sind und 

sich keineswegs das eine aus dem anderen entwickelt, Alsdann kann nur durch Verdrangung etwas 

Neues an die Stelle des friiheren treten, und wo wir ein Formelement durch Mittelstufen mit einem anderen 

verkniipft sehen, wird der Schluss nicht stattbaft sein, dass das eine sich aus dem anderen entwickelt habe; 

man wird vielmehr die Intermediiirformen fur C ombination en halten uiilssen, ahiilieb wie z. B. die 

Andeutung des Wiirfels am Bleiglanz-Oktaeder nnd die Andeutung des Oktaeders am Wiirfel des Bleiglanzes. 

Gleicliwie bier weder der Wiirfel aus dem Achtflaehner, nock dieser aus dem Seclisflachner sich entwickelt 

(wiewohl beide Formen mit einander eng verwandt sind), so diirfen wir nun aueh nicht sagen, dass die Nor- 

malgestalt der F. ferruginea (Taf. VII, Fig. 8) aus der Normalform der F. silvatica (Taf. IV, Fig. 9), oder um- 

gekehrt, bervorgegangen sei, weil die f.plurinervia (Taf. Ill, Fig. 1 und Taf. VIII, Fig. 1) beide mit einander 

verbindet, sondern wir werden die letztere als eine Combination der beiden anderen betrachfen. 

Darnach ist weiter f. crenata eine Combination der Normalform und der F. crenata Blume; f. oblongata 

eine Combination der Normalform und der F. Antipofi Heer; f. cordifolia eine Combination der Normalform 

und der f. nervosa cor data u. s. w.J Dass bier die Frucht nicht in Retracht kommen muss, versteht sich von 

selbst. 

i Die interessanteste nnd zugleich wichtigste Combination mehrerer Formelemente sehen wir an F. Deucalionis Ung., 
welohe im Pliocan Europas (vergl. z. B. Saporta, Le Monde des plantes, p. 325, wo Buchenbliitter von Senigaglia, Stra- 
della und Guarene abgebildet sind) und Japans gleichzeitig reichlich vertreten war. Auf der Vega-Expedition hatteNorden- 
skjold in Mogi (bei Kangasak;, auf Nippon, ungefalir 38° n. Br.) ein Lager fossiler Pflanzen entdeckt und ausgebeutet, das 
sehr beachteiiswerthe Anfschliisse iiber die Flora Japans, in der jiingsten Periode des Tertiar gegeben hat. Dr. A. G-. Nathorst 
ubernahm die wissensohaftliohe Bearbeitimg derselben; dieser maehte die vorliiuligen Ergebnisse der ersten Untersuchungen 
in den Jahren 1S81 und 1882 in seiner Schrift „Bidrag till Japans Fossila Flora", Vega-Exped., Bd. II (vergl. Sitzungsber. 
1883, Bd. LXXXV1II, Abth. I, Juli-Heft) bekannt, Darin sind mehrere Biiehenblatter abgebildet und beschrieben. Bald darauf 
fasste Nathorst Alles, was ihm bis dahin iiber die fossile Flora von Mogi und anderen Localitiiten Japans zur Kenntniss 
gelangt war, iibersiehtlich zusammen, miter Beigabe von 1G Tafeln, worauf moist die Pflanzcnreste von Mogi in grossentheils 
znr Determinirung geeignoten lithographirten Abbildungen dargestellt sind, mid zwar in dor Abhandlung: Contributions a la 
Flore fossile du Japon. Memoire presentee a l'Acadfemie Boy. des Sciences de Suede, le 7 Juin 1882. — Betrachtet man die 
als F. ferruginea Ait. fossilis, Taf. 4. 5, 6 abgebildetcn 33 Buchenbliitter genan, und vergloioht man sie mit den Formele- 
menten der lebenden Fagus-Arten, so muss es znnachst auffallen, dass das Blatt Fig. 21 auf Taf. 4 durch seine sehr zahl- 
reichen gonaherten, unter sehr spitzeu Winkeln entspringenden Secundainerven mehr zur F. uhnifolia Ett., einer nenseeliin- 
discheu Tertiarbuche (Beitr. zur foss. Flora Neuseelands, Taf. 4, Fig. 4, 5) als zur jctztlebenden F. ferruginea passt. Die 
iibrigen 32 Blatter konnen als Combinationen des Feroniae-, Silvatica- und Ferruginea-Typus angesehen werden. Ganz ent- 
schieden weist der bogenformige Verlauf der Secnndiiren bei sieben Slattern auf F. Feroniae Ung. bin, wiihrend bei mehreren 
anderen die unteren divergirenden Secundaren, wie nicht minder aueh die Eandzahnung, fttr F. ferruginea sprioht. Bei etli- 
chen ist der vorwiegende Silvatica-Chaxaktet unvorkennbar, z. B. Taf. 4, Fig. 14; in den moisten Fallen sind aber die drei 
Charaktero 'zu gleichen Antheilen mit einander vereinigt. Solohe Blattformen der Buche sind audi in der subapenninischen 
Formation bei Senigaglia und selbst im Tertiar der arctischen mid subarctischen Kegionen in grosser Zahl gefunden worden, 
wie wir dies durch 0. Beer's Untersuchungen erfahren. (Hier tritt jedoch mitiinter aueh das Formelement der F. Antipofi 
hinzu). Heer determinirte sie als F. Deucalionis Ung., wiewohl aus den Unger'schen Originalabbiklungen der F. Deucalionis 
Chlor. prot., Taf. 27, Fig. 5, 6 nur sehr wenig zu entnehmen ist. Nichtsdestoweniger wurde diese Bonennung vom Grafen 
Saporta uud  anderen Palaontologen  adoptirt.   Vorliegender Bucheutypus  zeigt allerdings keine homogeno,  einlieitlichc 
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24 Constantin v. Ettingshausen und Franz Krasan, 

Nun erst wollen wir genauer sehen, was es flir eine Bewandtniss hat mit der Bnche von Schossnitz. 

Nach Goeppert's zablreiclien und ausflihrlichen Abbildungen von Buchenblattern (1. c.) unterliegt es 

keinem Zweifel, dass die Buche zur Plioeanzeit dort sehr liiiufig gewesen ist. In ihrem Sommertrieb glich 

sie der lieutigen Buche in alien wesentlichen Stricken; besonders war die lappig-gezahnte Form des Blattes 

mit winkelig-geschlangelter Mittelrippe, namlich die f. sublobata und die wellig-geschweifte (1. c. Taf. 7, 

Fig. 1, 2) stark vertreten. Bei der lebenden Buche ist die letztere nur da und dort, imGanzen sehr selten anzu- 

treffen ; auf Taf. VII, Fig. 1  geben wir das Bild eines diesem Formcnkreise angehorigen Blattes. 

Ohne Zweifel war die f. curvinervia in der Gegend von Schossnitz haufig. Sonderbarerweise fehlt jede 

Andeutung des Normalblattes der F. silvatica] an dessen Stelle sehen wir, dem Friihlingstrieb entsprechend, 

das Formelement derF.Feroniae Ung. in seiner reinsten typisclien Ausbildung, wie z. B. 1. c. Taf. 8, Fig. 4, 5. 

Dieser Typus ist im ersten Trieb der herrschende; am Grande der kSprosse mochten jedoch audi die kurz- 

gestielten Blattformen vom Charakter der f. sublobata und die derben, theils eiformigen, theils herzformigen 

mit wellig ausgescliweiftem Rande sich geltend gemaclit haben, wahrend liinwieder die cliarakteristisclie 

scharfe Doppelzahnung zum Theil audi in den zweiten Trieb iibergriff, wie aus dem lockeren groben Geader 
zu erkennen ist. 

Es ist wohl kaum denkbar, dass auf das Formelement der F. Feroniae ein anderes als das der Normal- 

form (der F. silvatica) gefolgt ware, denn die Lehmlager von Schossnitz sind jilnger als die gypsfiihrenden 

Tertiarschichten von Senigaglia. Der Ubergang zur F. silvatica musste bei Schossnitz verhaltnissmassig rasch 

vor sich gegangen sein. 

Bei Leoben (in Steiermark) und Bilin (in Bohmen) haben sich gleichfalls sehr viele Blattabdriicke von 

Buchenblattern vorgefunden, woraus geschlosscn werden kann, dass auch hier in der Tertiarzeit die Buche 

sehr haufig war; allein dicse beiden Fundorte geboren zum mittleren Miocan, die jene Blattfossilien ein- 

schliessenden Gesteine sind also viel alter als die Lehmlager von Schossnitz. Die Ausbeute an Blattfossilien 

der Buche aus diesen wichtigen Localitaten ist bereits im Jahre 1880 im XLIII. Bande dieser Schriften ' 

Gegenstand einer vorlaufigen Erorterung gewesen, und wir brauchen, soweit nicht die spater gemachtenFunde 

in Betracht kommen, nur darauf hinzuweisen. 

Blattformen, die dem zweiten Trieb der Buche zugeschrieben werden mussten, sind hier zwar nur sehr 

selten gefunden worden, dafiir ist aber der erste Trieb durch mebr als 30 sehr gut erhaltene Blattreste ver- 

treten, welche liber den Charakter des Fruhlingslaubes der Buche von Leoben und Bilin keinen Zweifel iibrig 

lassen. Vor Allem werden wir beim. Anblick der zahlreichen Objectc sofort das Vorherrschen der F. Feroniae 

erkennen; dann aber verfehlen die mehrfaclien Ubergange zur Normalform der F. silvatica, und zwar durch 

die vermittelnde Form der F. Deucalionis Ung. (z. B. 1. c. Taf. 17, Fig. 2) nicht, unsere Aufmerksamkeit in 

Anspruch zu nehmen. In Parschlug (Ober-Mioctin), das nur wenigc Meilen von Leoben entfernt ist, wurde 

gleichfalls der Ubergang der /''. Feroniae zur J1, silvatica nachgewiescn (1. c. Taf. 17, Fig. 3). 

Es ist merkwiirdig, dass in dem viel jiingeren Schossnitz die Normalform derF. silvatica gar nicht einmal 

in einzelnen Vorlaufern angedeutet ist, wahrend Leoben und Bilin an progressiven Erscheinungen dieser Art 

so viel aufweisen und dieselben auch im Miociin von Parschlug nicht fehlen. 

So viel ist nun sicher: Wurde man bei Schossnitz, Bilin, Schonegg und Leoben (nebst Parschlug) die 

riicklaufigen Generationen eines und desselben Buchenbaumes weiter und immer weiter in die Urzeit zuriick- 

Constitution, allein dies gilt ja auch von anderen vorweltlichen Typen; man kann ihn in einem gewissen (ideellen) Sinne als 
Stammart (richtiger Stammform) der progressiven F. ferruginea und F. silvatica betrachten, die F. Feroniae aber, wenigsteus 
fiir gowisse Gebiete, als die Stammform der F. Deucalionis, ahnlich wie man z. B. das Oktaeder die Stammform der zum regu- 
laren System gehorigen Krystallgestalten nennt, wonn die Naumann'sche Ableitung zu Grunde gelegt wird. — Seltsamer- 
weise war die Buche in Japan, 11° siidlicher als Senigaglia und im aussersten Osten Asicns, zur Plioeanzeit nieht anders 
beschaffen als im nordlichen Italien und im siidlichen Frankreich; das Formelement der gegenwitrtigen japanesischen F. Sie- 
boldi Endl. scheint damals viel schwaeher vertreten gewesen zu sein, da bei Mogi nur das Blatt Taf. 5, Fig. 11 einigermassen 
daran erinnert. 

1 v. Ettingshausen, Beitrage zur Erforschung der Phylogenie der Pflanzenarten, III—VII. 
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Beitrage zur Erforschtmg der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 25 

verfolgen, so wlirde man das Formelement der F. Feroniae urn so hiiufiger auftreten sehen, je naher man dem 

Pliocan and weiter dem Miocan kame. In diesemSinne ist diese in den erwahnten G-egenden ricbtig dieStamm- 

form der F, silvatica, was bereits im Jahrc 1880 1. c. S. 10 ausgesprochen wurde, und zwar mit dem Hinweis 

auf ein ganz ahnliches Verbalten der F. Feroniae zur F. ferruginea Ait., welche gegenwartig die einzige, aber 

weit verbreitete „Bnchenart" Nordamerikas ist. 

Dieser Hinweis ist durcb das Vorkommen der F. Feroniae im Tertiar der Vereinigten Staaten von Nord- 

amerika begriindet.' Jedocb miissen wir bemerken, dass die in Nevada gcfundenen fossilen Blattreste nicht 

genan denen von Leoben und Bilin, nnd nocli weniger den doppelt-scharfgezahnten von Schossnitz entspre- 

chen. Die meiste Ahnlichkeit baben sie noch mit dem fossilen Blatt von Parschlug, welches in den „Beitra> 

gen" 1. c. Taf. 19, Fig. 1, 2 abgebildet ist. Audi von den zwei von Unger in der Chloris prot. auf Taf. 28 

abgebildeten Blattformen (von Bilin) weichen sie betrachtlich ab. Immerhin kann man, wenn man den Begriff 

der F. Feroniae nicht zu sehr einschrankt, sie noch diesem Typus beizahlen, und es ist darum nicht unwahr- 

scheinlich, dass der gegenwartigen F. ferruginea in jenen Gegenden die F. Feroniae vorausgegangen ist. 

Wie leicht sich ein ganz fremdartiges Formelement unvermittelt an das bestehende anschliessen kann, 

beweist die Auffindung eines Restes vom ecbten Ferruginea-Bl&tt in Parschlug, vvoher sonst doch nur F. Fero- 

niae und progressive Ubergange dieser letzteren zur F. silvatica, Anklange an F. ferruginea aber nur als eine 

besoudere Seltenheit bekannt sind. 

Anders verhalt es sich mit den Ascendenten der F. silvatica in It-alien, namentlich in Senigaglia und 

Umgebung. Ganz gewiss existirte das normale Formelement der F. silvatica zur Plioeanzeit im Toscanischen, 

wie wir oben gesehen haben; allein es schloss sich wahrscheinlicli nicht &\\F. Feroniae an, denn von den funf 

hieher gehorigen Blattresten, welche Gaudin (1. c.) abgebildet hat, zeigt kein einziges eine Annalierung an 

F. Feroniae. Ebenso geht diese letztere in den beinahe schon an das Miocan grenzenden Schichten von Seni- 

gaglia leer aus, und doch sind bier nicht weniger als 11 ganz sicher zur Buche gehorige Blattfossilien nacli- 

gewiesen, deren Charakter sich durcb Vergleichung mit anderen Formelementen der Buche ziemlich genau 
bestimmen lasst. 

Auffallend ist atich das (wie es scheint) ganzliche Ausbleiben der F. Feroniae in der Sehweizer Tertiar- 

flora, die doch sonst sehr viele Pflanzenarten aufzuweisen hat, welche auch in Leoben, Parschlug und Bilin 

angetroffen werden. Ebenso wenig ist diese Buchenform ans den Tertiarbildungen von Frankreich bekannt. 

Alsdann darf uns nicht iiberraschen, wenn Heer audi im boben Norden (in Spitzbergen, Gronland, Alaska) 

im Tertiar keine F. Feroniae entdecken konnte, obschon nicht weniger als 30 Stuck fossile Buchenblatter aus 

mebreren Fundorten bekannt geworden sind, worunter auch auffallende Anklange an F. silvatica nicht fehlen. 

Man konnte allenfalls das in den „Nachtragen z. foss. Fl. Gronl.", Taf. 4, Fig. 3 dargestellte Blatt, das Heer 

F. Deucalionis nennt, zur F. Feroniae ziehen, was jedoch das Hauptergebniss keineswegs alteriren wiirde, da 

dies nur ein einziger bekannter Fall ware, und weil dieses Fossil doch nicht dem eigentlicben Typus der 

F. Feroniae entspricbt. 
Man ersieht aus der Zusammenstellung dieser Facta ganz deutlich, dass „unsere heutige Buche" oder 

das, was wir in der botanischen Spracbe Fagus silvatica L. nennen, durchaus nicht von einer bekannten oder 

irgendwie definirbaren Urspecies abstammt. Der Typus dev-F. silvatica begann vielmehr schon im Eocan, und 

vielleicht nocli friiher, und zwar in den verschiedensten Gegenden der Erde, sich auszubiklen, unabhangig 
von den bestehenden Formelementen, und ist dieser Process wahrscheinlicli heute noch nicht beendet. 

Urn die Zeit, als in der Gegend von Leoben, Parschlug, Schonegg, Bilin u. a. 0. F. Feroniae lebte, trug 

die Buche in Sachsen solche Frrichte wie jetzt (vergl. Engelhardt, Flora der Braunkohlenformation im 

Konigr. Sachsen, Taf. 9, Fig. 9—11), und wahrscheinlicli war das auch bei jener der Fall. Zwar lernen wir in 

der Wetterau-Rheinischen Braunkohlenformation in einem noch jiingeren Horizonte (Litorinellen-Kalk, obercs 

Miocan) eine Fruchtform der Buche kennen, welche von der gewohnlichen merklich abweicht, wenn wir in den 

1 Lesquoreux, Tertiary Flora. United States Geological Survey of the Territories. 1878. Tab. XIX, Fig. 1—3. 

Denkschriften der mathom.-naturw. CI. LV. Bd. 4 
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26 Constantin v. Ettingshausen nnd Franz Krasan, 

kurzen lanzettlichen Schuppcn der Hiille nicbt etwa die zuiilckgebliebenen Stummeln langerer pfriemlicher 
Stacheln sehen sollen (vergl. Lndwig 1. c. Taf. 29, Fig. 5); allein diese Fritchte, deren Niisschen tibrigens 
genau so aussehen, wie jene der F. sihatica, werden der F. horricla Ludw. zugesclirieben; diese bietet aber, 
wie schon oben gezeigt wurde, unverkennbare Ubergange zur F. sihatica, und zwar f. crenata. 

Zwei Baume, die unmittelbar neben einander wachsen, konnen gleichzeitig Formelementc hervorbringen, 
die niebt bios nnter einander sehr versehieden sind, sondern anch gar keine Ahnlichkeit mit der Normalform 
der F. sihatica besitzen. Dagegen konnen ein Baum bci Graz nnd ein Baum, der irgendwo in Japan wSehst, 
gleichzeitig ganz iibereinstimmende Blattformen erzeugen, und konnten das schon in der Tertiarzeit. Ebenso 
vermag ein Typus (ob ein selbststandiger, als „Art" zu betrachtender oder nur ein Formelement, bleibe dahin- 
gestellt), der in der Tertiarperiode in Tasmanien der Buche eigen war, jetzt fast an jedem Baum dieser Gat- 
tung in Europa in Erscheinung zu treten, und zur Eocanzeit konnten in Gronland und in Australien zugleicb 
ganz iibereinstimmende Formgebilde erilstehen. Mit einem Wort: die Genesis der F. sihatica scheint in der 
Periode von der Kreide an bis zur Gegenwart gar nicht an Zeit und Baum gebunden zu sein, ahnlich wie die 
Entstehung der unbelebten oder mineralischen Wesen. 

V.   Mangelhaftigkeit der Systeme. Riickblicke auf die altesten Typen des Buchengeschlechtes; ihre 

Beziehungen zu den lebenden Arten der nbrdlichen und der siidlichen Hemisphere. 

Die Natur ist ein wunderbares Etwas, das sich nicht recht den Vorschriften des Systems anpassen will. 
So denkt der in Verlegenheit gerathende Florist, wenn es ihm nicht gelingt, eine vorliegende Pflanzenform 
richtig zu bestimmen oder ihr auch nur den richtigen Platz unter den verwandten Arten anzuweisen; so denkt 
jeder Freund der Natur, der sich nicht mit dem oberflachlichen Anschauen der Dinge begniigt, und so denken 
natlirlich auch wir. Aber warum beschuldigt man die Natur der Insubordination? Miissen wir doch schon nach 
kurzem Nachdenken einselien, wie wenig wir eigentlich hiezu berechtigt sind; den Grand dieser Discordanz 
sollen wir in uns selbst suchen. 

Es ist wahrhaft nothwendig, jedesmal, bevor man an die Bearbeitung irgend einer wichtigen Frage aus 
dem immensen und unergriindlichen Gebiete der Natur geht, gleichsam eine heilsame Meditation anzustellen, 
unsere Krafte zu prtifen und das Erreichbare moglichst unter solche Gesichtspnnkte zu bringen, dass der gei- 
stige Blick es umfassen und beherrschen kaun. 

Oft liegen die Dinge in der Natur so, dass man kaum in die Lage kommt, die angelernten Denkformen 
der Logik und Mathematik auf sie anzuwenden. Thun wir dies einmal unbedachterweise, so haben wir eine 
Danaidenarbeit gethan; denn friiber oder spater bemerken wir den Irrtbum, oder dieser wird uns (was noch 
scblimmer ist) von Anderen vorgebalten, und nun geht die Arbeit von Neuem an. 

Eine der verhangnissvollsten Fehlerquellen ist die unbewusste Vermengung concreter und abstracter Vor- 
stellungen, weil sie natiirlich eine unbereclitigte Verallgemeinerung der Begriffe zur Folge haben muss. Dies 
moge man aus folgendem logiscben Scbema (zu dem wir tbeils langst schon erwiesene Tbatsachen, theils die 
bier festgestellten Facta bentitzt haben) ersehen: Keine Pflanze kann unmittelbar aus einer unorganiscben Sub- 
stanz entstehen; das ist natiirlicb fur eine Pflanze um so weniger denkbar, je vollkommener sie organisirt ist; 
es lehrt uns ubrigens auch die Erfahrung, dass die Baume aus Samen ihres Gleicben hervorgehen; die Indi- 
viduen haben also eine Abstammung und ein jedes somit seinen „Stammbaumu ; die Arten sind von den Indi- 
viduen gebildet: also wird auch eine Pflanzenart auf eine bestimmte Urspecies zuruckfiihrbar sein. Wie sebr 
diese Argumentation, obschon sie sich unleugbar auf Thatsachen und Erfahrungen stiitzt, feblerhaft ist, haben 
wir eben gesehen. Derlrrthum besteht in der (nicbt offen eingestandenen) Annabme, dass die Art ein concretes 
Ding ist wie das Individuum. 

Nicht weniger irrthiimlich ware aber die stricte Behauptung des Gegentlieils; Also lassen sich die Arten 
ganz und gar nicht auf bestimmte Urformen (resp. Ur-lndividucn) zurnckfuhren. Einer solchcn Schlussfolge- 
rung miisstc man den tbatsacblichen Bestand unsercr bisherigen Erfahrungen gegeniiber balten;  denn wir 
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Beitrage zur Erforschung der atavistischen Fortnen an lebenden Pflanzen. 27 

baben ja erst in die gescbicbtlichen Formverhiiltnisse der Buche einen Einblick gethan, und wenn sich die 

Sache auch bei den Eichen, bei Castanea, Alnus, Populus und mehreren anderen Gattungen so verliiilt, so 

diirfte man noeli immer niclit daraus schliessen, es miisse das bei jeder Pflanzengattung der Fall sein. Es 

liegt in der menseldichen Natur, sagen wir lieber, in der Mangelhafiigkeit unseres Denkvermogens, sich die 

Moglichkeiten am leichtesten in der Form zweier Gegensatze vorzustellen; ist die eine abgethan, so 

glaubt man nur zu leicht, es miisse mit der zweiten seine Kicbtigkeit haben, und niir zu oft konnte ein 

warnender Genius einen voreiligcn Schluss verhiiten, dem Unbedachtsamen zurufend: Halt' ein! du gehst zu 

weit; denn wer weiss, ob nicht Jemand dereinst gerade das Gegentheil beweisen wird, und zwar ebenso gut 

auf Grund richtiger Thatsachcn. 

Die Art ist und bleibt ein conventioneller Begriff, dessen Niitzlichkeit durch die Geschichte der botani- 

schen Forschung erwiesen ist. Ware aber Linne seinerzeit bei seinen systematischen Studien vom phylo- 

genetischen Standpunkte ausgegangen, hatte er ein Bediirfniss empfunden, den Wechsel der Gestaltung (bei 

den Pflanzen) auf seinen historischen oder entwicklungsgeschielitlichen Werth zu priifen, und hatte ihn die 

Wahl der Objecte auf die Gattungen Fagus, Quercus und Castanea gefiihrt, so hatte er sicher keinen Speeies- 

begriff aufgestellt; er wiirde es ftir ausreichend gehalten haben, Fagus silvatica, Castanea vulgaris einfach „die 

europaische Buche", „die europaische Kastanie" zu nennen. Sollten aber homotype Arten, wie z. B. Cornus 

mas, C. sanguinea, Olea europaea, Punica Granatum, wirklich von je einem einzigen Ur-Individuum, respective 

von einer bestimmten Urform, sich ableiten lassen, und ware dies auch bei noch so vielen Arten der Fall, so 

diirften wir dennoch dies nicht als Ausserung eines Naturgesetzes betrachten, wenn cinmal erwiesen ist, 

dass auch nur eine einzige Art (in unserem Falle F. siloatica) eiue Ausnahme macht; denn ein Naturgesetz 

gestattet keine Ausnahme. Fur uns entsteht vielmehr mit Bezug auf Fagus die Aufgabe, darzuthun, wie nach 

und nach durch Vereinigung der Formelemente a, ,3, 7, 8 etc.1 auf dem Individuum A zuerst die Moglichkeit 

zur Erzeugung eines zweiten Individuums A' gegeben wurde, an dem sich wieder dieselben Formelemente 

beisammen finden. Die Erfabrung lehrt uns, wie allgemeiu bekannt ist, eine Bodingung zu einer solchen 

Ubertragung der Formelemente in der Vererblichkeit der Charaktere kennen; doch lehrt-uns dieselbe bisher 
nicht, warum diese Vererblichkeit bei Fagus so schwach ist, dass meist ein sehr geringfiigiger Anlass gentigt 

zur Hervorbringung der Formelemente a', fi', -/ am Enkel-Individuum A", das nun die combinirten oder auch 

frei neben einander bestehenden Cliaraktere as', (3(3', 77' tragt. Wir diirfen aber nicht die Hotfnung aufgeben, 

die tiefer liegende Ursache eines so labilen Formzustandes, so weit menschliche Einsicht moglich ist, dereinst 

zu erfahren. 

Man muss iibrigens nicht die Ursachen kennen, warum sich dieselben Cliaraktere bisweilen an einem 
zweiten, dritten, vierten etc. Individuum einstellen, urn dieBedingungon zu erkennen, auf denen die Artbildung 

beruht. Es geniigt, den factischen Sachverhalt ins Auge VA\ fassen. Sind anch zwei, drei oder noch melir Blatt- 
formen, zwei, drei oder noch mehr Bliithenformen, zwei, drei oder noch mehr Fruchtformen u. s. w. auf einem 

und demselbenBaume neben einander, so weiden wir doch sagen, der Baum gehore einer bestimmten Buchen- 

art an, sobald wir dieselben Formelemente in gleicher Zahl und in demselben Verhiiltnisse der Pravalenz an 

einem zweiten, dritten, vierten etc. Baume antrefTen. Je vollstiindiger sich diese Heterotypic vererbt, d. h. je 

ofter und andauernder sich dieses Nebeneinander derselben (identischen) Formelemente wiederholt, desto 

fester erscheint die Species begriindet. 

Das ist es aber gerade, was bei den Eichen- und Buchenbaumen nicht immer zutrifft, ja mit vollkommener 

Consequenz niemals beobachtet wird; und das ist auch der Grund, dass bier der Artbegriff nahe daran ist, 

auch seinen praktischen Werth zu vcrlieren, da sich die Gleichformigkeit der Heterotypic zwar in der Regel 

auf viele Individuen etwa von der Constitution ax'a", $§>'$", y/y" erstreckt, wiihrend der zehnte oder zwan- 

zigste Baum, z. B. aa", j3/3', y'y", ein anderer wieder a'7, (3,3", 7 aufweiset, etc. etc. Ob  es in der Urzeit vom 

1 a. bezoiclme hier die Normalform; a', a".. .aocessorische Formoii des Blattes; ,3 die Normalfonn; |S', p".. .iiccessorisohe 
Pormen dor Bliitlie; 7 die Normalform; 7', 7"... accessorisehe Formen der Frucht. 

4 * 
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28 Constantin v. Ettingshausen und Franz Krasan, 

Pliocan abwarts audi  so war?   Wir konnen  es jetzt nocb nicht sagen, aber vielleicht wird die folgende 

Betrachtung Einiges zur Beantwortung dieser schwierigen Frage beitragen. 

Im unteren Horizonte der Wetterau-Rheinischen Braunkohlenformation, ungefahr dcm Aquitan ent- 

sprechend, kommt (wie schon oben erwahnt wurde) F. attenuata Ludw. vor, die wir 1. c. T. 37, Fig. 1—4 

und Taf. 38, Fig. 12, im Ganzen in fiinf Abbildungen, sammtlich von selir gut erhaltenen Blattresten, dar- 

gestellt finden. Diese Blattreste miissen, jenen Abbildungen zufolge, eine ziemlicb iibereinstimmende Form 

besitzen, und wenn sie von einem und demselben Baume herriihren, so kann derselbe als nahezu homotyp 

betrachtet werden; sind aber die entsprechenden Blatter auf mehreren Baumen gewachsen, so verrathen sie 

immerbin eine annehmbare Species, die wahrscheinlich nicht melir heterogene Formelemente enthielt, als ein 
lebender, unter normalen Verlialtnissen vegetirender Baum der F. silvatica. Charakteristiscb fiir F. attenuata ist 

das lang-gestielte, lanzettliche, allmalig zugespitzte Blatt mit 9—15 bald etwas bogenformig, bald nahezu 

geradlinig unter sehr spitzen Winkeln aufsteigenden Secundiirncrven, die in weit von einanderstelienden 

(nach vorne gerichteten) schwachen Zahncn endigen. Friichte dieser Species sind nicht bekannf. Anklangc an 

F. attenuata finden sich schon im alteren Tertiar des hohen Nordens, ferner im Tertiar vonNeu-Seeland (vergl. 

Novara-Exped. Unger, Fossile Pfl. vonNeu-Seeland Taf. 3, Fig. 4, 8), im Pliocan von Senigaglia (1. c. Taf. 30, 

Fig. 10 F. betulaefolia Mass.) und besonders im Sommertrieb der lebenden Buche (Taf. VII. Fig. 4, 5). 

Ahnlich scheint es sich mit F. Antipofi Heer zu verhaltcn (vergl. MiocanePfl. vonSachalin. Taf.3, Fig. 1—3 

und Taf. 7, Fig. 5). Audi diese ,,Buchenart" scheint in der Tertiarperiode in ziemlich homotypischer Ausbil- 

dung liber einen grossen Theil der nordlichen Hemisphare verbreitet gewesen zu sein. Sie war durch grosse, 

langlich-ovale, vollig oder nahezu vollig ganzrandige Blatter, deren Lamina allein die Lange von 10 bis 14cm 

erreichte, ausgezcichnet; die zahlreiehen (15—17) meist geradlinig bis zum Rande verlaufenden Secundar- 

nerven entspringen unter Winkeln von 42 bis 46°. F. Antipofi gebt mehrseitig in andere Buclienformen iiber, 

am haufigsten nahert sie sich der F. Deucalionis und der F. rnacrophylla. 

Von vorweltlichen Buchen ist vielleicht keine besser bekannt als F. Ninnisiana Ung. aus dem alteren 

Tertiar vonNeu-Seeland, die derAutor in dem palaontologischenTheile des Novara-Werkes S. 6—8 ausfiihrlich 

beschreibt und auf Taf. Ill, Fig. 1—9 in gut erhaltenen Blattresten abgebildet hat. Sie besass Blatter so gross 

wie F. Antipofi, der sie sich audi thcils in der Zahl (17—20) und im Verlaufe der Secundarnerven, theils in 

den Umrissen der Lamina nahert (vergl. z. B. das Blatt 1. c. Fig. 1); allein es zeigen sich andererseits auch 

Anklange an F. attenuata. 

Seltsam muthet uns allerdings die Thatsache an, dass die der F. Ninnisiana naehst stehende lebende 

Buchcnart gegenwarlig nicht auf Neu-Seeland lebt, sondern in Chili, durch einen ganzen Ocean von Neu-See- 

land getrennt, wiihrend in der Urzeit der Typus der F. Ninnisiana in Alaska, also im aussersten Nordwesten 

von Nordamerika und vielleicht nocb weiter nordlich heimisch war (vergl. die Abbildung der F. Ninnisiana in 

Ettingsh., Beitr. zur Foss. Fl. von Ncu-Seelaml, Bd. LIII, 1887, Taf. 4, Fig. 1 mit Fig. 5 auf Taf.7 der Flora 

foss. alaskana von Heer). 

Unger vergleicht die ehilensische F. procera Poepp. mit seiner F. Ninnisiana und findet zwischen beiden 

eine grossere Ahnlichkeit als unsere Fig. 12 auf Taf. VIII wahrnehmen lasst. Vor allem ist nicht die Lange 

des Blattstiels, was den auffallendsten Unterschied bedingt, sondern der Mangel einer Doppelzahnung bei der 

fossilen Pflanze; der Rand ist bier vielmehr mit einfachen kleinen Zahnchen versehen, deren wir eine oder 

zwei, hochstens drei zwischen den Endungen der Secundarnerven zahlen (eine Andeutung soldier Rand- 

zahnung sehen wir auf unserer Taf. V, Fig. 7, 8 und Taf. VI, Fig. 10). Die lebende F. procera hat aber 

gleichmassige grosse Kerbzahne, die selbst wieder fein gezahnelt sind; die von Unger zur Vergleicbung 

herangezogeneii Blatter diirften daher einer atavistischen (regressiven) Form angehoren, da De Can do lie 

in der Diagnose der F.procera (Prodr. Bd. XVI, S. 121) ausdriicklich die Doppelzahnung als Speciesmeikmal 

hervorhebt. 

Im Ganzen besitzt F. Ninnisiana den heutigen Buchen und den jilngerenArten des Tertiar gegeniiber 

jenen vagen (unbestimmten) Charakter, der alle alteren Thier- und Pflauzenformen iiberhaupt kennzeichnet. 
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Beitrage zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 29 

Eine solche Urspecies schielt nach den verscbiedensten anderen „fertigen" und „unfertigen" Arfen hin- 

tiber; sie bat fast von jeder etwas, aber von keiner alles; die Merkmale, welche sie constituiren, erscbeinen 

in der Folge auf die mannigfaltigsten jiingercn Arten vertbeilt und sind grossenibeils in der lebenden Thier- 

imd Pflanzenwelt an den gattung-angeborigen Species und Varietaten iiber die ganze Erde zerstreuf; und 

umgekebrt finden wir manchen Typus, der in der Urzeit an Individuen beider Hemispharen gebunden und 

ftirmlich iiber das ganze Festland der Erde.zersprengt war, gegenwartig nur ganz Srtlich, auf einzelne wcnigc 

Individuen beschrankt. 

Das bier Gesagte gilt von den Gattungscbarakteren der Thiere und Pflanzen. Wir erinnern beispielsweise 

an die Typen des Palacotherium und Anoplotherium unter den Saugethieren, an die Mecreidechsen der Jura- 

periode und an die iibrigens nocb wenig bekanntcu Labyrinthzabner der Urzeit, welcb' letztere gewissermassen 

als ein Zwiscbenglied der Fiscbe, Ampbibien und Reptilien betracbtet werden konnen. Solcbe Wesen lassen 

sich meist gar nicht in das System der lebenden Organismen einfiigen, weil sie die mebrseitigen Verschlin- 

gungen der Formverwandtschaft nur vermehren statt sie zu vereinfachen und zu losen. Das System kann nur 

reihen- und gnippenweise die Aneinandergliederung der Formen zur Darstellung bringen: was mebrerlei 

Ankniipfungspunkte darbietet, so dass es in zwei, drei oder noch mebr Reiben (resp. Gruppen) untergebracbt 

werden konnte, widerstrebt der Einordnung in ein natiirlicbes System. 

Eine folgerichtige Derivation von der oder jener Form ist in solcben Fallen nicbt einmal in der Vorstellung 

moglich, weil man bei jedem Versuche zu unlosbaren Widerspriiclien kommt. Wir glauben, bevor wir zu Fagus 

zuriickkehren, nocb auf weitere, den Zoologen allgemein bekannte Beispiele binweisen zu miissen. Es ist eine 

Thatsache, dass der Arcltaeophnjx Charaktere des Reptils nut ecliten Merkmalen des Vogels verbindet, aber 

auch das Schnabelthier (Omithorhynchus) besitzt unleugbare Merkmale des Vogels; andererseits erinnert das 

Schnppentbier (Manis) einerseits durch den Habitus, andererseits durch den Schuppenbeleg des Korpers und 
die Gestaltung des Kopfes an ein Reptil (Eidechsc), gleichwie das Glyptodon aus dem Quaterniir Nord- 

amerikas durch seine Riickenscbilder unverkcnnbar an Reptilien (gewisse Eidecbsen) mahnt. Betrachtet man 

aber den Beckengurtel einer Schildkrote, so denkt man dabei unwillkiirlicb an ein Saugethier, etwa an ein 

Schnabeltbier, denn die Ossa ischii und pubis geben nach unten den gleichen Verschluss wie bei Testudo graeca. 

Wer mochte aber behaupten, dass dies nur „Zufall" sei und mit dem Reptilwesen gar nicbts zu thnn babe? 

Diese Facta vermag kein menschlich gedachtes System in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Denn 

sobald wir der Vorstellung Raum geben, dass sich die Vogel von den Reptilien ablciten lassen, miissen wir in 

einen) Atbeni auch die Ableitbarkeit der Siiugethiere von Reptilien und Vogeln, wir miissen auch die Unge- 

reimtheit mit in denKauf nehmen, dass dieReptilien von den Vogeln und Saugethieren zngleich abstammen (ob 
wir bier an eine genealogische Ableitung oder bios an eine ideelle Vorverwandtschaft und Zuriickfubrbarkeit 

denken, bleibt bier einstweilen Nebensache). Man gelangt also auf jeden Fall zu einem Circulus vitiosus; denn 

wir wissen schliesslich nicht, wo der Ausgangspunkt, was dasProteron, was dasHysteron ist: so oder so imiss 

man alsdann einsehen, dass es solcben Thatsachen gegeniiber ein „natiirlicbes" System nicht gibt, das nach 

den bisherigen Grundsatzen der Naturforschung erreiehbar ware, sondern dass dieses nur in unserer Vor- 

stellung existirt, so lange wir nicht auf unlosbare Widerspriiche stossen. * 

i Wie unzulanglioh die aus dem Gebraueh der Organe und der hioraus entspringenden Correlation geschiipften Motive 
sind, sobald Wir die Consequenzen aus ubereinstimuienden Yerrielitungen Ziehen und diese auf das System anwenden wollen, 
geht beispielsweise aus folgender Erwagung hervor: 

Wir vergleichen das Knochengerttst des Maulwurfs mit dem der Fledermaus. Da merken wir leieht, dass Scapula und 
Sehliisselbein bei letzterer ahnlich sind wie bei Affen; die Liings- und Querleiste am Schiidel erinnert uns sogar an den alten 
Chimpansen und Gordla, allein die Scbadelknochen zeigen keine Nahte, was wir indessen keineswegs seltsam finden, da wir 
uns beim Anblick eines solchen Thieres an den Vogel erinnern und daher diesen Umstand gern der Anpassung zusehreiben. 
Nun erwarten wir natiirlioh urn so mehr eine entsprechende Einriehtung am Sternum; aber da tiiuschen wir uns, denn das 
Brustbein ist im Wesentliehon nicht anders als beim Affen oder auch beim Menschen bcschaffen. Ist es nun nicht ganz son- 
derbar  dass wir am Sternum des Maulwurfes etwas wie beim Vogel vorfinden? Man vergleiohe nur den vorderen Theil des 
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Und nichtsdestoweniger kann man den berecbtigtenEinwand machen:' Aber die Dinge sind doch auf irgend 

eine Art und Weise entstanden, sic mils sen eine Entwieklungsgescbiclite baben, der die einfachon Gesetze 

der Vernunft, sagen wir der Ursache und Wirkung, zu Grunde liegen. Gewiss, kein verniiiiftiger Menscb kann 

daran zweifeln: aber mit unserem menschlichen Verstande konnen wir den Gang dieses Werdens nicbt in ein 

System bringen, und wenn wir audi die Dinge alle in ihren wesentlicben Entstebungs- oder Entwieklungs- 

phasen kennen wiirden. Im Gegentheil, je mehr dieZahl solcher Daten zunehmen wird; desto sieberer kommen 

wir zurtJberzeugnng, dass es ein rnenschlich fassbares nattirliches System niebt gibt. Ware uberhaupt eines 

denkbar, so wiirde es von der Beschaffenheit scin, dass cs nie einem Forscber gclingen konnte, demselben, 

sei es bildlich, sei es durcb Worte, einen cntsprecbenden Ausdruck zu geben. 

Nun aber, wenn in Anbetracht der melirfach in einander und iiber einander greifendeu Merkmale kein 

Anfang und kein Ende in diesem Complex von Formverwandtsehaften abzuseben ist, wie stellt sicb die Sacbe, 

wenn wir zunachst von den bestebenden Charakteren abseben, und auf die Bedingungen ibrer gegenwiirfigen 

und vergangenen Existenz einen priifenden Bliek werfen? Wir stellen uns die Erdoberflaclie mitsammt ihren 

Gewassern und ibrer Lufthtllle vor Augen, als Wiege aller Thiere und Pflanzen. Sind nicbt die Organisations- 

formen streng von den Medien (Luft, Wasser) abhiingig? Ftlr mancke iiberans wichtige Cbaraktere unterliegt 

das keinem Zweifel; so ist die Ausbildung des Kiemenapparates bei bestiindigem Lcben in trockener Luft 

unmoglich, und gerade so kann bestiindiges Lebcn im Wasser niemals zur Ausbildung der Lnngen ftthren. 

Flossen bilden sich nur bei Tbieren, die im Wasser leben, FlVigel sehen wir nur bei jenen Gattungen und 

Arten, welche dem Luftleben angepasst sind. Da zu Anfang (vor dem Silnr) vielleicbt gar kein eigentliches 

Festland auf Erden existirte und nocb lange spater die Atmospbare jener belebcnden Eigenschaftcn entbehrte, 

ohne welche luftathmende nnd namentlich warmbllitige Thiere nicbt besteben konnen, so ist es niebt unwabr- 

scheinlich, dass animalische Wesen von Fisch- und Froschnatnr die ersten Vertreter des Wirbelthier Typus anf 

Erden waren, und dass dann erst Reptdien folgten mid cndlich Vogel nnd Saugethiere; eine Aufeinanderfolge 

durch welche wenigstens die Moglichkeit eines „natlirlichen" Systems angedeutet zu sein scheint. Wir werden 

aber bald sehen, dass uns aueh diese Erwagung unrettbar in jenen rathselhaften Cirkel fiibrt. 

Kaum wird namlich jemand im Ernst behaupten wollen, der Saugethier-Typus sei durch das Vorhanden- 

sein und die Function der Lungen und die Temperatur des Blutes allein bedingt; es gehoren dazu offenbar 

auch gewisse Eigenthiimlichkeiten des Knocbenbaues und noch mehreres andere. Dasselbe gilt natiirlich auch 

fiir die Wesenheit des Vogel-Typus. Der Athmungs- und Kreislaufs-Apparat kann wohl in dem Grade sich 

ausgebildet und vervollkommnet baben, als die Atmospbare sicli in ihrer procentischen Zusammensetzung aus 

den drei wesentlichen Gasen dem gcgenwartigen Zustande niiherte; das setzt aber keineswegs eine ent- 

sprechende Abanderung der iibrigen Einrichtungen des Organismus voraus; denn eine Correlation zwischen 

den verschiedenen Organsysfemen scheint gar nicht zu besteben, indem wir ja sehen, dass der Vogel-Typus 

trotz des iibereinstimmenden Athmungs-Apparates doch von dem des Siiugetliieres sebr verscbieden ist. 

Es konnte demnacb ein reptilienartig gebautes Thier sich im Lanfe der unzahligen Generationen Warm- 

bliitigkeit angeeignet haben, ohne spater die Reptilahnlichkeit ganz zu verlieren. Ebenso konnte ein Reptil 

mehrere wesentliche Cbaraktere des Vogel-Typus angenommen haben, lange bevor cs Warmbliitigkeit 

erlangte und die Athmungsorgane jene Vollkommenheit erreichten, welche jetzt die Vogelnatur kenn- 

zeichnet. Was ist ferner natiirlicher: anzunehmen, dass z. B. das Glyptodon und das Schuppenthier sich anf 

reptilienartige Wesen zuriickfiihren lassen, welche erst spater durch Aneignnng der Warmbliitigkeit Sauge- 

thiere geworden sind, oder anzunehmen, die Natur habe diesen Thieren als schon „fertigen" Mammalien- 

Typen ein Reptilienkleid angehangt? Selbst der Modus der Embryonal-Entwicklung entscbeidet bier nicbt, 

Brustbefns mit dem Sternum eines Vogels. 1st denn diese Ahnlichkeit durch Anpassimg erkliirbar? Wenn nicht, wie lasst sie 
sich auf eine phylogenetische Verwandtschaft zui'Lickfuhrcn? Und als ob des Rathselhaften iiicht schon genug da ware: bei 
der Medermaus ist das Becken durch Aneinandcrschluss dor beiden Schambeine geschlossen, beim Maulwurf dagegen often 
wie bei Vogeln (wenn auch allerdings im Ubrigcn nicht mit dem Vogclbecken ubereinstimmend). 
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Beitrage zur Erforschimg der atavistischen Formen an lebenden Pfianzen. 31 

deun es kommt schliesslich auf ein „Mehr oder Weniger" an. Beirn Schnabelthiere (Orntihorhynchus) wild das 

Chorion zur pergamentartigenEihlille, und diese umschliesst nocb das jungeTliier, wenn es denMnttcrleib ver- 

lasst, wesshalb jenes zii den Eier legenden Tliieren geza'blt wird, obschon es in anderen Merkmalen zu den 

Mammalien gehort. Es kommt liier nicht zur Ausbildung einer Placenta und daher nattirlich auch nicht zu 

eincr organiselien Verbindung des Embryo niit dem Uterus dcs Mnttertbieres. Dass es sicb biebei nicht vim 

principielle Gegensafze den Placcntalen gegeniiber handelt, lasst es uns die Natur auch darin merken, dass 

manche Eeptilien „lebendig" gcbarende Thiere sind, andererseits aber die Placenta bei den Siuigefhieren 

mannigfache Abstufungen der Vollkommenheit aufweiset. 
Man sage nicht, dies habe keinen Bezug auf die Bucbe. Wer es sicb angelegen sein lasst, die Phasen 

der Embryonalentwieklung bei verschiedenen Tbiergruppen beharrlich zu verfolgen, gleichzeitig aber auch 

mit denVerwandtschaftsverhaltnissen der lebenden und der erloschenen Tliier- und Pflanzengattungen einiger- 

massen vertraut zu niachen, wird den Zusammenbang leicht bemerken. In Sachen der Abstammung und der 

Formverwandtschaft gelten dieselben Gesetze fur Thiere wie fur Pfianzen: das was auf dem einen Natur- 

gebiete erkannt wurde, kann in alien wesentlicben Fragen auch auf das andere iibertragen werden. Wenn 

wir ferner beachten, dass die Individualitat eines Baumes nicht derselben Kategorie angehort wie die Indi- 

vidualitat eines Saugethieres, eincs Vogels u. dgl., sondem vielmebr mit dem Wesen eines znsamuiengesetzten 

Individuums (etwa mit einem Polypenstock) vergleicbbar ist, so wird uns die Zusammengehorigkeit der 

homologen Erscbeinungen auf beiden Naturgebieten nocb verstiindlichcr sein. Stets aber miissen wir uns vor 

Augeu halten, dass in solcben Dingen keine absolute Sicherheit und Abgeschlossenheit der Erkenntniss 

erreicht werden kann, weil die strict matkematische Metbode der Induction, Deduction und Beweisfitbrung 

nicht moglich ist, und dass wir nur durcb Gegeniiberstcllung von Gegensiitzen auf der einen Seite und 

Zusammenfassung von ahnlichen Eigenscbaften der Dinge auf der anderen Seite, also auf dem Wege der Ver- 

gleicbung, zu einiger Einsicbt gelangen konnen, wobei die Analogien dort bergenommen werden, wo man 
sie eben findet. 

Zweierlei hochst wichtige Umstande steben demnacb der Aufstellung eines „naturlieben" Systems ent 

gegen: I. Die Zabl der hiezu erforderlichen Thatsachen ist nocb lange nicht ausreicbend, dass man eine 

halbwegs zusammenhangende Gruppirung zu Stande bringen konnte. II. Wenn aber dereinst diese Zahl 

erreicht werden sollte, so wird der menschliche Geist nicht vermogen, diese gewaltige Masse von erkannten 

Einzelnbeiten zu beberrschen, geschweige denn in einen widersprucbslosen Zusammenbang zu bringen. Man 

denke nur, was alles einem natiirlicben Systeme zugemuthet wird. Es soil ja 1. die gegenwartige und die 

vergangeue Schopfung nacb ibren idealcn Einlieiten als Art, Gattung, Familie etc. zu einem formlicben 

Stammbaum zusammenfassen, so dass man von jeder Species und von jedem Individuum zuriicksteigend zum 

entsprechenden Urstamme gelangen koune; mit einem Wort, die Aneinandergliederung soil eine genealogiscbe 

Stufenleitcr sein; 2. aber auch die Grade der Ahnlichkeit sollen in diesem Stammbaum ibren passenden 

Ausdruck finden, weil ja das Ahnlicbe dem Ahnlichen genealogisch verwandt sein miisse; mit anderen Worten 

gesagt: die ideelle oder Formverwandtschaft miisse in einen harmoniscben Einklang mit dem Grade derBluts- 

verwandtscbaft gebracbt werden. Die Wenigsten aber denken daran, dass beides nie ein und dasselbe 

System leisten kann. In der Natur ist es baufig so, dass sich die ideelle Verwandtscliaft gar nicht urn die 
Blutsverwandtscbaft klimmert. 

Wollte man auch nur eine einzige Species der Gattung Fagus oder Quercus (und wir werden es in der 

Folge mit mehreren versuehen) nach dem letzteren Principe in einen systematiscben Zusammenbang mit 

anderen ahnlichen Species bringen, so erbielte man ein System, z. B. das der robnroiden Eichen, welche von 

Linne siimmtlich als eine einzige Art betracbtet wurden, Q. Robur. Allein wir werden durcb eine Fiille von 

unwiderleglichen Griinden daniber belehrt, dass in dieser Formengruppe sich keineswegs die Arten genea- 

logisch an einander schliessen, sondem dass bier scbeinbar vollkommene Willkiir herrscht; dass sich hier 

z. B. die Art A an die Art B kniipft, dort wieder an die Art C, wo anders an die Art I) etc., dass einmal (wie 

schon bei Fagus gezeigt wurde) die Arten, resp. „Formen" A. B, C, I) in einer anderen Art, resp. „Form" E 
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32 Constantin v. Ettingshausen und Franz Krasan, 

enthalten sind oder enthalten zu sein scheinen, wahrend wir bin- und wieder die Art E in den Formelemenfen 

der Arten A, B, C etc. zu seben glauben. 

Wenn also schon vom System in der Erforscbung des Ursprunges der Arten nicht Umgang genommen 

werden kann, ob man nun im positiven oder im negativen Sinnc daran denkt, so muss auf ein zweifaches 

reflectirt werden: ein genealogisehes und ein ideelles. Ersteres kann sicb nur auf Individuen beziehen, 

letzteres aber auf Arten, Gattungen etc. Das erstere ist allerdings denkbar, denn man kann sicb leicbt ein 

Zurlickgehen von der letzten Generation der lebenden Baume (wir denken bier speciell an Fagus silvatica) 

znr vorletzten, von dieser zu der nacbst alferen und so immer weiter zuruck bis zu den tertiaren Urabnen 

und noch weiter zuruck vorstellen. Man kommt so zu den ersten Individuen, von denen die gegenwartigen 

Buchenbaume (die wir F. silvatica nennen) abstammen. Dieses System ist aber aus leicht begreiflicben 

Griinden nicbt realisirbar. Das zweite, das ideelle, ist aber nicht einmal in unserer Vorstellung construirbar, 

wegen des vielseitigen Ineinander- und Ubereinandergreifens der Charakterc; unsere menscliliche Logik 

weiss bier nichts anzufangen. Nur einem Wesen ware das moglich, das nicht an Raum, Zeit und Mass gebnn- 

den ist: nur ein solcbes vermocbte die genealogischen und die ideellenVerwandtschaftsverhaltnisse der leben- 

den und der vergangenen Thier- und Pflanzenarten in einem Gedanken zu vereinigen, obne auf einen 

Widerspruch zu kommen. 
Wir mtissen aber jedesmal, wenn die Eintbeilung nach einem neuen Princip construirt werden soil, die 

friibere Eintbeilung (nach einem an deren Princip) erst in der Vorstellung ausloschen, denn sonst ist die zweite 

nicht denkbar. So kann man die Mineralien z. B. nach den Grundstoffen in ein System bringen, aber aucb 

nach den morphologiscben Eigenschaften. Eincs oder das andere System konnen wir festhalten, beide aber 

gleichzeitig nicbt (weil sie sich gegenseitig ausschliessen). 

Die Typenbegriffe, welche bekanntlich ein System nicht entbehren kann, sind oft widerspruchsvolle, 
zumMindesten inhaltsleere Abstracta, was schon die wiederholten „oder", „ausnahmsweise" u. dgl. bezeugen. 

Das finden wir sowohl bei den Charakteristiken grosserer Pfianzengruppen als auch bei den Diagnosen der 

Thierordnungen und Thierclassen. Wir haben da gleich ein Beispiel. Aller Wabrscheinlichkeit nach wurzelt 

der Saugethier- und der Vogeltypus in der Classe der Reptilien. Die Abzweigung hat aber zu einer Zeit statt- 

gefunden, wo das Wesen der Beptilien weder nach dem Charakter der Organisation noch nach der Zahl der 

Gattungen und Arten im Niedergang begriffen war. Schon in der Jura-Periode enthielt der Typus der Repti- 

lien Keime der Saugethier- und der Vogelnatur; aber eben dadurch gerietb er gleichsam mit sich selbst in 

Widerspruch, denn folgerichtig sollte derReptilientypus nur die Keime odcrVorbedingungen zu einer weiteren 

Entfaltung und vollkommeneren Ausbildung der Beptilicnfauna enthalten, und nichts Anderes. 

Man sieht also: ein „naturliches" System bleibt unter alien Umstiinden Etwas, das mit alien Miingeln 

des menschlichen Geistes behaftet ist; es tragt inmier mehr die Schwiichen als die Vorziige desselben zur 

Schau. Man wird darum hoebstens eine nach einem oder dem anderen anerkannten Grundsatze durch- 

geflihrtc TJbersicht der Erscheinungsformen anstreben und jene Grnppirung als die beste betrachten, 

welche uns am vollstandigsten den Zusammenbang der beobachteten Thatsacben erkennen oder wenigstens 

ahnen lasst. 

Auch mit den Arten der Gattung Fagus verhalt es sich im Kleinen nicht anders, als es sich mit ganzen 

Thier- und Pflanzenclassen im Grossen verhalt. Betrachten wir z. B. die F. polyclada Lesq. 1 aus der Dakota- 

Group der nordamerikanischen Kreideformation. Das vom Autor abgebildete Blatt gibt sich in so charakteri- 

stischer Weise als Bochenblatt zu erkennen, es zeigt so viele unverkennbare Anklange an das Normalblatt 

der F. silvatica, dass eben hiedurch die bisher als einbeitlich gedachte Formentwicklung ein bedenklicbes 

Loch erhalt. Eine systematische Auffassung und Deutung dieses Fundes wird dadurch, dass wir auch eine 

zweite Blattform aus der Kreideformation kennen, namlich die von Niederscliona in Sachsen, nicht im Minde- 

1   Lesquereux, Cretaceous Flora, Dakota-Group.  United States Geological Survey of the Territories. 1874, Tab. 5, 
Fig. 6.  Gefunden in Kansas, Nebraska. 
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Beitrage zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 33 

sten gefordert, denn beiderlei Pormelemente sind gegenwartig an der Waldbuche vertreten, wahrend anderer- 

seits mancherlei Typen der F. silvatica vorausgegangen sind, die sich weder auf die F. polyclada Lesq., noch 

auf die F. prisca E 11. zuriickfiihren lassen. 

Und wie scltsam erscheint der Umstand, dass gegenwartig von Neu-Seeland nur Buehenarten (F. Menziesii 

Hook., F. fusca Hook., F. Solandri Hook., F. cliff or tioides Hook.) bekannt sind, welehe sammtlick derUnter- 

gattung Nothofagns angehoren und nieht die geringste Ahnlichkeit mit der europaiscben Waldbucbe haben, da 

hingegen doch einmal (in der Tertiarzeit) F. Ninnisiana Ung. dort lebte, welclic aucb Charaktere der nordi- 

schen Bucben (Eufagus) mit denen der cbileniseben F. procera vercinigte. Jetzt lebt keine einzige Art von 

Eufagus auf der siidlichen Hemisphare. In der Eocanstufe des Tertiar war dagegen (wie man auch nach auf- 

gefundenen Frucbtniisscben urtheilen kann) die Buchenvegetation der Florengebiete von Neu-Stidwales, Tas- 

manien und Neu-Seeland vorwiegend vom Cbarakter der ecbten Bucbe fEufagus), und nur einzelne Blattformen 

erinnern einigermassen durch die kleinen Dimensionen, die Umrisse und die Nervation an die beutigen Fagus- 

Arten jenseits des Aquators. 
In der Tertiarzeit nahm die Buche in Europa einen Anlauf zur Ausbildung einer Doppelzahnung, wie wir 

dies bei der miocsinen Bucbe von Leoben und Bilin und bei der pliocanen von Scbossnitz sehen, wo der Blatt- 

rand hin und wieder ahnlich ist wie bei Carpinus. Diese Anlage erbielt aber in der Folge keine Forderung; 

sie verktimmerte vielmehr, und jetzt ist die Doppelzahnung nur mehr da und dort in schwacben rudimentaren 

Spuren bemerkbar. (Taf. VII, Fig. 7.) 

Auf der siidlichen Hemisphare kani es von der einfachen Zahnung (oder Zahnelung) der F. Ninnisiana, 

welehe fur die altere Stufe des Tertiiirs in Australien und Neu-Seeland nachgewiesen ist, im Laufe der Zeiten 

zu einem anderen Typus der Berandung. Die jener fossilen Bucbe niichst stehende lebende Art, F. procera 

Poepp., aus dem siidlichen Chili, zeigt eine gleichmassige Kerbung des Blattes, doch sind die einzelnen Kerb- 

ziihne selbst noch fein geziihnt (vergl. Taf. VIII, Fig. 12). Im Wesentlichen ist es auch bei Alnus so, wenn wir 

von dem goographischen Verhalten absehen. In der Tertiiirperiode lebten in Europa mehrere Alnus-Arten, 

deren Blatter (wie z. B. bei A. Kefersteinii Goepp. und A. gracilis Ung.) eine einfache, theils gleichmassige, 

theils ungleichmassige Randzahnung batten. Formen dieser Gattung mit doppeltgezahntem oder auch nur ein- 

fach kerbigem Rande sind uberbaupt aus der Urzeit nieht bekannt. Jetzt aber sieht man in der Eegel das 

Krlenblatt (von A. glutinosa L.) mit grossenKerbzahnen, welehe selbst wieder gezahnt sind, versehen; hin und 

wieder erscheint es geradezu kerbig gelappt, bei A. incana DO. doppelt gezahnt. In dieser Beziehung verbal t 

sich also die Erie umgekebrt wie die Buche, indem es namlich die erstere auf der nordlichcn, die letztere 

auf der siidlichen Hemisphare zu einer bleibenden Doppelzahnung gebracht hat. 

Es gilt dies aber nieht bios mit Hinblick auf F. procera, sondern auch hinsicbtlich anderer Buehenarten 

von Chili, namlich F. obliqua Mirb. (Blatfskelete, Taf. 8, Fig. 3—5), F. antarctica Forst. (Taf. VII, Fig. 19 — 21) 
und!*7. alpina Poepp. et End!. (Blattskelete, Taf. 8, Fig. 6). — F.Gimmi Hook. (Taf. VIII, Fig. 7) von Tas- 

manien hat kerbige Blatter mit schwacher Doppelzalmung, F. Menziesii Ho ok. (Taf. VIII, Fig. 13 —17) von Neu- 

Seeland einen deutlich doppeltgezahnten Blattrand, der so tief eingeschnitten ist, dass die im G-anzen breit- 

eiformigen (bisweilen herzformigen) Umrisse an das Blatt von Bibes Beatoni hort. erinnern. Bei den obigen chi- 
lenischen Arten gehen die Secundarnerven zu den Buchten ab, ahnlich wie auch bei F. Gunnii; beiF. Menziesii 

und F. obliqua dagegen zu den Hauptzahuen. 

Beachtenswerth ist ferner noch, dass die chilenische Buche sich auch nach einer anderen Bichtung weiter 

ausbildet, und zwar so, dass sie im Vergleiche mit dem typischen Formelemente dor europaiscben eine Diver- 

genz zeigt, welehe sie mehr und mehr vom eigentlicben Bucheiitypns zu entfenien scheint, wir meinen bier 

die bochst eigenthiindichen F. Dombeyi Mirb. (Taf. VII, Fig. 15—18) und F. betuloides Mirb. (Taf. VII, 

Fig. 10—14), strauchartige Buchen, die in ibrem Habitus viel mehr der Birke als der.F. silvatica gleichen. Ahn- 

lich sind nuchF. Solandri Hook. (Taf. VIII, Fig. 21, 22) und F. cliffortioides Hook. (Taf. VIII, Fig. 18-20) 

von Neu-Seeland mit ihren winzigen myrtillusartigen Blattern, mit dem Typus der normal en europaiscben 

Waldbucbe ganz und gar nieht vergleichbar. Auch.F. fusca Hook. (Taf. VIII, Fig. 23—26) ist vom Charakter 

Deukschrifien der mathern.-naturw. 01.  LV. Bd. 5 
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34 Constantin v. Ettingshausen und Franz Krasan, 

der eigentlichen Buche weit entfernt, niclit minder F.  Cunninghami Hook (Taf. VIII, Fig. 8—11) aus Tas- 

manien und Victoria. 

In entsprechender WUrdigung der hier dargelegten Thatsachen sind wir gezwungen, alle die in verschie- 

denen Perioden der Vorzeit bald da, bald dort aufgetauchten Formen, die sich an der lebenden europaischen 

Buche wiederfinden, als Vorlaufer der heutigen Fagus silvatica zu betrachten. Insofern diese Formen selb- 

stiindig an gewissen Individuen auftraten und nicht in heterotypischer Vereinigung zu mannigfaltigen Combi- 

nationen Anlass gaben (was wegen der Liickenhaftigkeit der Fnnde in den einzelnen Fallen unentschieden 

bleiben muss), begriindeten sie untergeordnete Typen, die wir als Abarten (Subspecies) betrachten konnen. 

Die Gesammtheit aller dieser Formerscheinnngen (nach Ausschliessung einiger auf Nothofagus hinweisender 

Ahnlichkeiten) ware aber zu einer einzigen Species zusammenzufassen. Natiirlich ist eine solche als- 

dann nicht mehr gleichwerthig mit einer empirischen Linne'schen Species, die nur so lange einen Sinn hat, 

als die verbindenden Mittelglieder (Ubergangsformen) fehlen oder wenigstens nicht entdeckt wurden. 

Es ist nicht einmal nothwendig, in die Vorzeit zurtickzugreifen, um fttr sehr variable Typen einen conti- 

nuirlichen Zusammenhang der Formglieder aufzutinden und durch ein gemeinverstandliches System anschau- 

lich zu machen. Die Bearbeiter der Gattungen Festuca, Ilieracium, Rosa, llubus u. a. haben, wenn sie auch 

hin und wieder in die Versuchung kamen, jeder auch noch so geringfugigen Abweichung durch Beschreibung 

und Benennung einen specifischen Ausdruck zu geben, doch bald erkannt, dass sich die Schwlirme der minder 

differenzirten Formen vorzugsweise um gewisse Kerntypen gruppiren; es bilden sich gleichsam Conglomerate, 

doch mit erkennbarem Centrum oder Mittelpunkt. Nur der Uneingeweihte sieht in derartigen Complexen will- 

kurliche Gruppirungen; dem Kenner erscheint die wenn auch mannigfach abgestufte Formverwandtschaft als 

anziehende Kraft, die jeder einzelnen Gruppe einen inneren Halt verleiht. Ob er nun diese Gruppen Species 

nennt oder anders, was liegt daran? Man kann z. B. die Gesammtheit der dem typischen Hieracium murorum 

naclist stehenden Formen als eine Rotte fSectio), oder auch als eine Art (Collectivspecies) bezeichnen, so auch 

die der Linne'schen Festuca ovina nachst verwandten Festuken zu einer Cumulativspecies vereinigen: so lange 

man damit nur den auf Formahnlichkeit beruhenden Zusammenhang zum Ausdruck bringen will, verfahrt man 

folgerichtig und zweckmiissig, wenn die einzelnenFormenglieder in den gehorig abgestnftenUnterabtheilungen 

passend untergebracht werden. 
Ftir Fagus (und Quercus) ist vom historiscli phylogenetischen Standpunkte aus leider diese Behandlungsart 

nicht anders als andeutungsweise moglich, und zwar 1. weil die palaontologischen Funde noch zu ltickenliaft 

und fragmentarisch sind, 2. weil die so haufige Heterotypic jeden Schritt zu einer systernatischen Netenein- 

anderordnung der Formenglieder unsicher (bisweilen ganz illusorisch) macht, 3. weil wegen der, wie es scheint, 

fast ganzlich fehlenden Correlation unter den Organsystemen alle denkbaren Ubergriffe und Vcrsclilingungen 

der gleichwerthigen Charaktere vorkommen. Wir begntigen uns daher mit der einfachen Deutung der fossilcn 

Buchenformen, die von den betrerfenden Autoren als Fagus ferruginea, macrophylla, Deucalionis, Feroniae, 

attenuata, prisca, pristina, Antipofi, cordifolia, polyclada etc. beschvieben wurden, indem wir sagen: Diese soge- 

nannten i'a^MS-Arten markiren nur gewisse Entwicklungszustiinde unserer heutigen Fagus silvatica, die, in 

ihren so haufig vorkommenden regressiven Formerscbeinungen sich widerspiegelnd, deutlich genug auf jene 

vorweltlichen Stufen hinweisen. Nur ist der Entwicklungsgang kein stetiger gewesen, es ist derselbe vielmehr 

eine unter haufigen Stockungen sich vollzieliende, bald rlicklaufige, bald vorschreitende, oft genug sprungweise 

in Erscheinung tretende Metamorphose zu nennen. Das Uberspringen von zwei oder drei Verwandtscbafts- 

graden durch ein Formelement ist nach so vielen constatirten Einzelfallen, wo unter gewissen Umstanden 

Merkmale der Kreidebuchen an der gegenwartigen Fagus silvatica erschienen sind, kaum mehr etwas IJber- 

raschendes zu nennen. 

Auch die Beschaffcnheit der Frucht ist mehr geeignet, diese Auffassung (der engeren Zusammengehorig- 

keitallerbisherbekanntenFossilformen der Buche, soweitdiese auf die nordlicheHemisphareentfallen)zu unter- 
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Beitrdge zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 35 

sttitzen, als eine Spaltung in mehrere Arten zn rechtfertigen; denn selbst die i^Ms-Frucht von Ober-Atane 

(dem Eocen Mitteleuropas entsprechend) zeigt so viel Ahnlichkeit mit der unserer Buclie, dass sie ohne 

Bedenken einem Baume aus der Untergattung Eufagus zugesclirieben werden kann. Wenn aber die Squamae 

cupulares nicht fadlich sind, sondern vielmehr die Form schmalerSpreuschuppen haben, so mtissen wir diesem 

Merkmale keinen grosseren Werth zuerkennen, als etwa dem Vorhandensein oder dem Fehlen der Grannen 

an den Spelzen einer Festuca ovina (sensu Hackel). Ubrigens ist es auch moglich, dass die Squamae cupulares 

dieser vorweltlichen nordischen Buchc denon der Fagus silvatica ahnlicher waren als aus Heer's Abbildung 

(Miocane Pfl. von Gronland, Taf. 3, Fig. 11) zu ersehen ist, da es wohl sein kann, dass die Spitzen derselben 

zur Zeit als die Frncht in den Schlamm des Gewassers eingebettet wurde, abgerissen oder abgebrochen 

waren. Eine im Eocan Englands (Alum Bay) aufgefundenes Fruchtnttsschen gleicht vollkommen dem der 

lebenden europaischen Buehe, so auch Niisschen und Cupula einer Buclie aus dem Miocan von Schmekwitz in 

Sachsen (Engelhardt, Fl. der Braunkohlenformation im Konigr. Sachsen, Taf. 9, Fig. 9—11), wahrend kein 

einziger Fund der Buclienfrucht in Europa und im hohen Norden sicher auf Nothofagus hinweist. 

Uberblick der gewonnenen Eesultate in Betreff der Gattung Fagus. 

Die Ergebnisse der vorliegenden phylogenetischen Untersucliungen, soweit sicli dieselbenspeciell auf die 

Gattung Fagus bezielien, konnen in folgende Punkte zusammengefasst werden: 

1. Die fossilen Buchenblatter der nordlichen Hemisphare spiegeln sich mehr oder weniger deutlieli in 

den atavistischen Formelementen der europaischen Waldbuche ab. Es ist hiernach unmoglich festzustellen, 

von welcher der bis jetzt bestimniten fossilen Buchen der nordlichen Breiten unsere Fagus silvatica (wenn wir 

diese Baumart in ihrer Gesammtheit uns vor Augen halten) abstamme; dieselbe kann ja fast mit gleichem 

Rechte von jeder fossilen abgeleitet werden. Da aber die Hypothese, dass unsere Waldbuche von zwei oder 
mehreren selbststandigen Buchenarten (des alteren Tertiar oder der Kreideperiode) zugleich abstammen 

konne, aus den hier dargelegten Grtinden ausgesclilossen werden muss, so bleibt nur die Annahnie iibrig, dass 

die bisher beschriebenen vorweltlichen Buchenformen dieser Hemisphare nicht als selbststandige Arten 

betrachtet werden konnen, sondern in Eine Art zusammenzufassen seien, und dass jene dieser Einen Art nur 

als Varietiiten, beziehungsweise als Formelemente angehoren. Es erscheint diese Annahme um so weniger 

bedenklich, je genauer man die thatsiichlich grosse Formenmannigfaltigkeit in der Blattbildung bei F. silvatica 

mit den Formen der bis jetzt bekannt gewordenen fossilen Buchenblattern Europas, Nordamerikas und der 

arktischen Zone vergleicht. 

Sollte aber unsere Waldbuche allein das Privilegium besitzen, mit den erwahnten vorweltlichen Buchen- 

formen durch Atavismus verkniipft zu sein? Sollten nicht auch andcre Buchenarten der Jetztwelt ahnliche 

Formelemente in ihren Blattern zeigen und ihre speciellere Vcvwandtschaft verrathen? Die wissenschaftlich 

begriindete Bcantwortung dieser Frage miissen wir ktinftigen Forschungen iiberlassen. Gegenwartig liisst sich 

nur der Wunsch aussprecben, dass die iibrigen Buchenarten der Jetztwelt ebenso genau untersucht werden 

mochtcn wie unsere einheimische Buclie. Was aber nach den vorliegenden Thatsachen des Atavismus in den 

Formen der letzteren schon jetzt hervorleuchtet, ist die engere Zusammengehorigkeit aller zur Abtheilung 

Eufagus zahlenden Buchen der nordlichen Breiten. 

2. In den Abhandlungen iiber die Tertiarflora Australiens, einschlicsslich der fossilen Flora Neu-Seelands 

(in diesen Schriften Bd. LIII) ist gezeigt worden, dass die fossilen Buclien der stidlichen Hemisphare nicht nur 

zur heutzutagc daselbst ausschliesslich vertretenen Abtheilung Nothofagus, sondern auch zu Eufagus gebracht 

werden miissen. Die unzweifelhaft zur letzteren gehorigen F. Benthami, F. Risdoniana, F. Wilkinsoni, F. ulmi- 

folia, F.Ninnisiana u. a. schliessen sich innig an die fossilen Buchen der nordlichen Breiten an und sind ebenso 

in den Formelementen der F. silvatica reprasentirt. 

5* 
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36 Constantin v. Ettingshausen und Franz Krasai 

3. Die in der Tracht so eigenthiimlichen Buchen der siidlichen Hemisphere, welche zu Nothofagus geho- 
ren, lassen docb einige Vergleichspunkte mit gewissen accessorischen Formelementen der F. silvatica Iibrig. 
HauptsacWich ist es F. silvatica formaparvifolia, welche sich den fossilen F. Muelleri und F. celastrifo/ia und 
so mittelbar den jetztlebenden analogen F. Cunninghami, F. fusca, F. Dombeyi und F. Menziesii in unzwei- 
felhafter Weise anschliesst. Die atavistische Beziehung unserer F. silvatica f. parvifolia zur F. Muelleri (wel- 
cher die F. celastrifolia als Formelernent zufallen mag) diirfte aber selbst iiber jene Zeit hinaus, in welcher 
die Entstehung der F. silvatica beginnt, zuriickreichen und auf den Ursprung von Eufagus und Notho- 
fagus, der vielleicht in die Kreideperiode fallt, hindeuten. Letzteres ist um so wahrscheinlicher, als in 
beiden Hemispharen das erste Erscheinen von Fagtis-Hesten in den Schichten der Kreideformation constatirt 
werden konnte. 
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Beitrdge zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen. 37 

Erklarung der Tafeln. 

TAFEL  V. 
Fig.   1.    Fagus silvatica. Halbjahrige Keimpflanze. 

„    2.    F. silvatica. Form mit breiten stumpfen Zahnen; Blatt vom Sommertrieb. 

„    3—6.    F. silvatica forma parvifolia. Auffallende Annaherung an F. Muelleri Ett.  Vom zweiten Trieb, der sioh aber frtth- 
zeitig entwickelt hat.   Sausal (in Mittelsteiermark). 

„    7, 8.    F. silvatica f. duplicato-dentata. Andeutnng von iiberziihligcn Zahnen zwisehen den Endungen der Secundiirnerven 
Vom ersten Trieb. Fig. 8 Niederblatt. 

„    9.    F. silvatica f. curvinerviu.   Vom verspateten Maitrieb, von einem Adventivspross. 

„  10.    F. silvatica f. nervosa.  Form mit geschliingelten ungleichmassigen Secundarnerven und lockerem, regellosem Ader- 
netz. Vom spiiteren Maitrieb aus Adventivknospen. Stadt Graz. 

»  11 —13.    F. silvatica f. sublobata.1  Sommertrieb.   Graz; aueh sonst allgemein. 

TAFEL VI. 
Fig. 1, 2. Fagus silvatica. Annaherung (in Umrissen und im Verlauf der Secundarnerven) an F. prisca Ett. Blatter vom Som- 

mertrieb aus der Umgebung von Graz, wie alle folgenden. 
„ 3. F. silvatica, der f. sublobata ahnlieh, aber mit spitzer Basis der Lamina. Modification mit lockerem, ungleichmassigem 

Tertiargeiider. Annaherung an „Quercus Reussiana" Ludw. (1. c. Taf. 32, Fig. 5). Vom Sommertrieb eines ofter 
gestutzten Strauches. 

„    4.    F. silvatica f. curvinervia. Vom verspateten Maitrieb. 
„    5.    F. silvatica f. dentata.  Vom Friihlingstrieb   Allgemein verbreitet. 
„ 6. F. silvatica f. dentata mit kleineren Zahnen. Vom erstonTrieb; zeigt eine Berandung, wie sie beiiF. ferruginea hiiufig 

zu finden ist. 
„    7.    F. silvatica. Zweig vom zweiten Trieb, bemerkenswerth durch die uugleichseitigen Blatter. 
„    8.    F. silvatica f. cordifolia. Modification mit grob gezahntem Rande.  Vom ersten Trieb. 
„    9.   Ebenso, aber von einem Sommerschossling. 
„ 10. F. silvatica f. duplicato-dentata. Niederblatt, zeigt Spuren iiberzaliliger Ziilme zwisehen den Endungen der Secundiir- 

nerven. Vom ersten Trieb. 

TAFEL VII. 
Fig.   1.    Fagus silvatica. Blatt vom verspateten Maitrieb, zeigt eine auffallende Annaherung an eine Form der pliociinon Buche 

von Schossnitz. 
„    2.    F. silvatica. Blatt vom ersten Trieb, beinahe vollig iibereinstimmend mit einer Form der hochnordischen Buche aus 

dem Untor-Tertiar (Heer, Groul. geol. Unters. Svartenb.uk, Taf. 95, Fig. 10). 
„    3.    F. silvatica. Endstiindiges Blatt vom ersten Trieb, fast vollig iibereinstimmend mit J?. Ilisdoniana Ett. aus dem Ter- 

tiar von Tasmanien (1. c. Taf. 1, Fig. 20). 

o.    F. silvatica f. attenuata.- Auffallende Annaherung ani^. attenuata Ludw. aus derWetterauerBraunkohlenformation. 
F. silvatica f. dentata.  Vom ersten Trieb.  Umgebung von Graz. Auch in Schottland (Insel Skye). 
F. silvatica.  Grobziilmigcs Blatt mit Andeutungen einer Doppelzahming.  Vom Friihlingstrieb.  Steiermark. Auch in 

Schottland (Insel Skye). 
F. ferruginea Ait.  Nonnalblatt; von einem Baum, der im botanischen Garten in Wieu cultivirt wild. Friihlingstrieb. 
F. silvatica. Blatt vom Sommertrieb, erscheint nahezu vollig iibereinstimmend mit F. prisca Ett. (Kreideflora von Nie- 

derschona in Sachsen, Taf. 2, Fig. 3).   Es ist die Oberseite abgedruckt. 
-14.    F. betuloides Mirk Siidspitze von Siidamerika (Feuerland). 

-IS.    F. Dombeyi Mirb. Im siidlichen Chili (bis zur Region des ewigen Schnees) heimisch. 
20.    F.^antarctica Forst. Vom siidlichen Ohili bis Cap Horn. 

F. antarctica Forst. J3 bicrenata DC.  Ibidem. 

4, 

C). 

7. 

8. 

9. 

10- 
15- 

19, 
21. 

1 Der f. sublobata ist richtiger auch das aui Taf. Ill, Fig. 8 dargestellte Blatt beizuziihlen. 
2 Am Zweig Fig. 8, Taf. IV gehoren die schmiilereu lang zugespitzteu Blatter zur f. attenuata. 
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38 C. v. Ettingshausen u. F. Krasan, Erforschung d. atavistlschen Formen u. s. w. 

TAFEL VIIL 

Fig.   1.    F. sihatica f. plurinereia.   Breitbliitterige Modification, ontsprechend der echton F. Deucalionis Ung.   (Chloris prot., 
Taf. 27, Fig. 5, 6).  Vom ersten Tricb. 

,,    2—5.    F. sihatica f. oblongata. Vom verspiiteten Mait:ieb. Umgebung von Graz, Sausal bei Leibnitz. 
„    6.    F. sihatica f. macrophylla.   Ubercinstimmend mit F. macrophylla Ung. (Foss. Fl. von Gleichenberg, Taf.2. Fig. 8, 10). 

Vom verspiiteten Maitrieb. Stadt Graz und Umgebung. Audi in Schottland (Insel Skye). 
„    7.    F. Gicnnii Hook. Tasmanien (auf hiiheron Gebirgen). 
„    8—11.    F. Cunninghami Hook. Keu-Holland (Victoria) und Tasmanien (hier hiiufig). 
„  12.    F. procera Poepp. In den Gebirgen des siidlichen Chili. 
„  13—17.    F. Menziesii Hook. In den Gebirgen von Neu-Seeland (aui'beiden Inseln). 
„  18—20.    F. cliffortioides Hook.  Hat dieselbe Verbreitung wie die vorige. 
„ 21, 22.    F. Solandri Hook. Wie F. Menziesii und F. cliffortioides. 
„ 23—26.    F. fusca Hook. Mit den letzten drei Arten in Neu-Seeland. 
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C. T. Ettingsliansen und F. Krasan: Atnvistisclie Formen an lebenden Pflanzen. Taf. V. 

*f" 

Naturselbstdrnck. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruokerel. 

Fagus silvatica L. 

Deukschriften d. k. Akad. d. W. matli.-natnvw. Classe. LV. Bd. I. Abth. 
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C. v. Etting'sliausen and F. Krasan: Atavistiselie Formcn an Icbenden Pflanzen. Taf. VI. 

Naturselbstdruck. Aus der k. k. Hof- nnd Staatsdruokerei. 

Fagus silva/ica L. 

Denkschriftcn der k. Akad. d. W. math.-naturw. Classc. LV. lid. I. Abth. 
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C. T. Ettingshansen nnd F. Krasan: Atavistische Formeii an lebenden Pflanzen. 
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7 3 

Taf. VII. 

Naturselbstdruck. i n id Staatsdruokerei. 

1—7, 9. Far/us silvatica L.  8. F. ferrnginea Ait.   10—14. F. hetuloides Mirb.   15—18. F. Domheyi Mirb. 
1!)—21. F. antarctica Forster. 

Denkscliriften der k. Akad. d. W. matb.-naturw. Classe. LAT. Bd. I. Abth. 
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C. v. Ettingsliausou nnd F. Krasan: Atavistisclie Formcn an lebenden Pflanzen. 
2 . 4 

Taf. VIE 

Naturselbstdruck. Aus der k. k. Hof-'und Staatsdruokorei. 

] 6. Fagvs silvalica L. 7. /''. Gunnii. 8—11. F. Cunninghami Hook. 12. F. procera Poepp 13—17. F. MenziesU. Hook. 
18-20. F. cliffortioides Hook.  21, 22. F. SolandriHook.  23—20. F.fusea Hook. 

Deukscliriftcn d. k. Akad. d. AY. inatb.-natnnv. Classc. LV. Bd. I. Abth. 
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